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Äorrcfponkujblatt öcr isdftucig.
(Befellfrijaft für Üolksltuuk sa

Bulletin mensuel be la Société
suisse bcs Iraklioits populaires

1. Jahrgang — tjeft 1/2 — 1911 — ttunte'ro 1/2 — 1" Située

3ur ©infiitjrung (Avis au lecteur). — ®te falfdje Sraut. S3. Sädjtotb —:
tunbttcf)e ©plitter au« ©fdjliïon. (p. ©et g er. — 3um Wonjenofierglouben.
$. ©eiger. — Strbeitêlieber. Stbele ©todlin. — ©tu Sieb auf bie grei»
Smter=&rad)t. ©. Slteier. — ^auêfprlidje. SSB. SWanj. — ©in Sucpveim aits bem
fit. 3üvid). S. Sp.=fi. — On est puni par où l'on pèche. Un coq ensorcelé. L'homme,
le lézard vert et le serpent. M. GUisisdd. — fÇragen unb Slntmorten (Demandes

et Réponses). — SBiidjeranjeigen. — SSewnêdjronif.

3ur (Eiufiijjrung.
2Ber bie ftatttidjen 23iertetjat)r§t)efte ititfereg „©djroeig. 3IvcE)io§

fi'tr SSotfëfuitbe" burdjbtâttert, bem roirb e§ auffalten, baff unter ben

3Jiitarbeiterit gerabe biejenigett faft gang fefjteit, bie am elften bagu berufen

mären, unfre ©eftrebungen burdj ifjre tätige ïfîitïjiïfe gu unterftütjen :

bie täglict) mit bem SSotte in SSerütjrung ïommenben ©eifttidfen unb

Setjrer auf beut Sanbe, bie ißrimar» unb ©etunbarlet)rerfd)aft in ©täbteu
unb roeiterïjitt ÜWäitner unb grauen au§ bent 33ot!e fetbft, bie au§ iftreit
©rinnerungeit unb ^Beobachtungen geroiff mannen Beitrag gur ÄeuntniS
ber (Sitten unb Sräudje, ©ageit unb Sieber unfrei Sanbe§ beifteuern
tonnten.

Sftit ber Verausgabe bicfeS ÄorrefpoubengbtatteS foUen nun itnfre
23eftrebungen auf eilte breitere 23afiS geftettt unb im beften
©inné be§ SßorteS uotfStümtid) gemacht roerben. 2Sir fjoffett ba=

burd) uid)t nur eine ertjebtidj größere 11011 ïïftitgliebern, fonberu
uamenttid) attd) ooit i t a r b e 11 e r n gu geroiuitcit. ©o fott nun biefeS att=

fprudjStofe SBtättdjen neben feiner ftatttidfen ©djroefter, betu „©djroeig.
2trd)io für SSotMunbe", eintierge^en, roie ber mutroittige ©djmutjti
neben bem ernften „©amidjtauS", unb ïeitteS foil baS aubere überffüfjig
madjeit.

gSas twir ßrittgcit.

kleinere 9trtiïeÏ unb ÜRitteitungen über ©itteu, 23räud)e,

gefte, ©piete; Iberglaubeu ; $Rürd)eu, ©agen, SMMieber, ©pridj-

Gàeyers
(M)o1k6kunde

fuisse.

Korrespondenzlilott der Schwey.
Gesellschaft für Volkskunde ss

Bulletin mensuel de la Société
suisse des traditions populaires

1. Jahrgang — Heft t/2 — MI — Uumêro 1/2 — 1" ^nnie
Zur Einführung (àis au Isoteur). — Die falsche Braut. H, Bächtold —:
luudliche Splitter aus Eschlikou. P. Geiger. — Zum Pflanzenaberglaubeu.
P. Geiger. — Arbeitslieder. Adele Stöcklin. — Ein Lied auf die
Freiämter-Tracht. S. Meier. — Hausspriiche. W. Mauz. — Ein Buchreim aus dem
Kt. Zürich. E. H.-K. — Ou sst puni pur on l'on psolls, On ooc> snsorosls. 1,'iiomlns,
Is iöüurck vsrt st Is ssrpsnt. U. Ot^iumv. — Fragen und Autworten sOsiuuuciss

st Rspousss). — Bücheranzeigen. — Vereiuschrouik.

Zur Einführung.
Wer die stattlichen Vierteljahrshefte unseres „Schweiz. Archivs

für Volkskunde" durchblättert, dem wird es auffallen, daß unter den

Mitarbeitern gerade diejenigen fast ganz fehlen, die am ehesten dazu berufen

wären, unsre Bestrebungen durch ihre tätige Mithilfe zu unterstützen:
die täglich mit dem Volke in Berührung kommenden Geistlichen und

Lehrer auf dem Lande, die Primär- und Seknndarlehrcrschaft in Städten
und weiterhin Männer und Frauen aus dem Volke selbst, die aus ihren
Erinnerungen und Beobachtungen gewiß manchen Beitrag zur Kenntnis
der Sitten und Bräuche, Sagen und Lieder unsres Landes beisteuern
könnten.

Mit der Herausgabe dieses Korrespondenzblattes sollen nun unsre

Bestrebungen auf eine breitere Basis gestellt und im besten

Sinne des Wortes volkstümlich gemacht werden. Wir hoffen
dadurch nicht nur eine erheblich größere Zahl von Mitgliedern, sondern

namentlich auch von Mita r b eite rn zu gewinnen. So soll nun dieses

anspruchslose Blättchen neben seiner stattlichen Schwester, dem „Schweiz.
Archiv für Volkskunde", einhergehen, wie der mutwillige Schmutzli
neben dem ernsten „Samichlans", und keines soll das andere überflüssig
machen.

Was wir bringen.

Kleinere Artikel und Mitteilungen über Sitten, Bräuche,
Feste, Spiele; Aberglauben; Märchen, Sagen, Volkslieder, Sprich-
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roörter, Dîebenêarten ; ba§ 23anerntjait§ unb feine 3lt&e^öx% bie îracfjt,
Dolfètitinlidje Jjiibnftvic, ffiûtfsïunft u. a.

2tbbrucf non üMvdjeit, Sagen, SBotïêtiebevn, Spridjtrövtent itfiu.
2(ud) unfern fdjineijevifdjen 3Runbarten werben mir 23ead)tuiig

fdjenfeit.

fragen uitb 2t it tin orten über 25oIfêfuitblidjc§ intb 3Jîunb=

artlidjeê.
21 n3eigen ootMunbtidjer ißubtifatioiieit.
23 e r e i n 3 <$ ïj r o iti î.

Avis au lecteur!

Lorsqu'on feuillette un fascicule des Archives suisses des
Traditions populaires, on s'aperçoit bientôt que, clans le nombre
des collaborateurs, il nous manque presque complètement ceux qui
seraient le mieux à même do nous assister de leur précieux
concours: ecclésiastiques que leurs fonctions mettent journellement en
contact avec le peuple, instituteurs de la campagne, maîtres
primaires et secondaires do nos villes, sans compter les hommes
et femmes du peuple qui pourraient tirer de leurs souvenirs
et observations un grand nombre d'intéressantes contributions
à la connaissance des us et coutumes, des légendes ou des
chansons populaires do notre pays.

En créant ce nouvel organe, nous avons pour but de

donner à nos recherches une hase plus large et surtout plus
populaire, dans le meilleur sens du mot. De cette manière,
nous osons espérer non-seulement un nombre sensiblement plus
élevé de membres, mais nous pensons aussi voir grossir la liste
de nos collaborateurs. Notre petite fouille prendra ainsi
modestement sa place à côté de sa sœur aînée, les Archives
suisses des Traditions populaires, chacune des doux conservant
son utilité et sa valeur propre.

Notre programme.

1° Nous nous proposons de présenter à nos lecteurs do

petits articles et communiqués relatifs aux mœurs, usages,
fêtes, jeux, superstitions, contes, légendes, chansons populaires,
proverbes, sentences; à la maison du paysan et à ses
dépendances; aux costumes; aux industries et arts populaires.

2° Nous reproduirons des contes, légendes, chansons
populaires, proverbes, etc.

3° Nous vouerons aussi notre attention à nos dialectes
suisses.
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wörtcr, Redensarten; das Banernhaus nnd seine Zubehör, die Tracht,
volkstümliche Industrie, Volkskunst u. a,

Abdruck von Märchen, Sagen, Volksliedern, Sprichwörtern usw,

Auch unsern schweizerischen Mundarten werden wir Beachtung
schenken.

Fragen und Antworten über Nolksknndliches und
Mundartliches.

Anzeigen volkskundlicher Publikationen.
V e r e i n s - C h r o n i k.

Dorsc^u'on bsuillstts uir basoiouls clos >l/'c/?/u6s stt/sses às
Daà/bo/zs /nz/itt/a/res, on s'apsr^.oit lrisntôt c;us, clans Is noinlms
clss oollalooratsurs, il nons inanipus prosczus oomplstomont ssux «pul

ssraisut Is inisux à msmo clo nous assistsr cis Isnr prsoisux son-
sours: soolssiastiguos ^ns lours lonotions inottont sournollomsnt sn
oonbasb avso 1s psupls, insbibubsurs às la oainpaAns, maltrss
priinairos st sooonàairss clo nos viilss, sans oomptsr los lronnnss
st loininss clu psupls c^u! pourraisnt tiror clo lours souvsnirs
st oiossrvations nn gwancl noinlwo cl'intsrossantss oontrilzutions
à la oonnaissanoo clss rcs st ooutuinos, clss lsgonclos ou clos

olnrnsons populaires 60 nvtrs pavs.
Dn orsant os nouvol orZano, nous avons pour lout cis

clonnsr à nos roolrsrolrss uns /à« st surtout /)às
clans Is insillour ssns clu inot. Do ostts manisrs,

nous osons ospsrsr non-ssulsnrsnt un nomliro sonsililonront plus
slsvs clo msmiorss, nrais nous psnsous aussi voir Zrossir la lists
clo nos coàAo/'Kà/'s. Xcàs pstits bouills prsnclra ainsi ino-
clsstsnrsnt sa plaos à oôts cls sa sosur aînss, lss
sn/sses às 7>c?à//o/?s oliaouno clss clsux oonsorvant
son utilité st sa valeur propre.

e ninto.

1° Uous nous proposons cls prsssntsr à nos lsotsurs clo

potits rz/àc/es st roiatits aux inosurs, usages,
tstss, soux, suporstitians. oontss, ls^onclos, olnrnsons populairos,
provordos, ssntonoss; à la maison cin paysan st à sos clspsn-
cianoos; aux oostumos; aux inilustrios st arts populaires.

blous rsproclulrons clos oontss, ls^suclos, oliansons
populairos, provsriios, sto.

3° ?lous vouerons aussi notro attvntion à nos àa/ee/es
suissos.
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4° Nous ouvrirons une rubrique spéciale: Demandes et
Réponses, où nos lecteurs et correspondants pourront se

renseigner sur toutes les questions concernant les traditions
populaires ou nos dialectes.

50 Nous donnerons un compte-rendu des publications
folkloristiques.

60 Enfin, nous ferons la Chronique de notre Société.

Sic faïfcÇc ttvcuit.
23on § a it il § 23äd)tolb, 23afet.

SSkntt bcv 23räutigam ober fein SBertreter, ber 23rantfüfjrer, iit
fcierlidjem ^uge ïommt, bie SSraut in it;rern oätertidjeu §anfe abju»
Ijoleit, ift e§ nidjt fetten, baff ifjm biefelbe junâdjft oerroeigert wirb,
©o 5. SB. im 23irëecf (23afet=2anb) nod) oor einiger 3eit (21rdjio 3,

235), mo ber 93raiitfüf>rer in§ §au§ ber 33rnitt gieng, fie 311 t;oten,

rociljrenb ber SBrâutigam oor bent §aufe baranf roartete, bafj ifjtn fein
©efeltc bie 23raut snfuÇre. 2lber biefer brachte ifjnt fiait ber Grtoar«
teten etioa ciit Ijalberroadjfctteë Käbcfjeit, ober ein aftcë Kiitterdjen
ober cine bucflige alte Jungfer. 2tnf bie Entgegnung be§ 23rciutigam3,
ba§ fei fie nidjt, bie rootle er nidjt, Çolte ber 23rautfüfjrer eine anbere,
unb fo gieng e§ fort, groei=, breU uitb metjrinal, je nadEjbem ber 23rant=

fiterer „SBifj" Ijatte. ©nblidj erfdjien bie rechte 25raut, unb ber 3U9
gieng ber fïirdjc 31t.

^n ähnlicher 2Beife gcfdjafj bieë in bent teffinifdjen ©obrio
(,§. SJîunge, ®ie ©djroeg. ©armftabt 1861, ©. 177), 100 ber 23rättti»

gam fctjliefjlidj ba§ gan^e £)auë nadj feiner 23raut bnrcljfudjen mu^te;
ferner int bünbnerifdjeit Künftertale (Cfeitbrüggen, SBanberfiubiett II,
140) unb in ©djantê unb ferrera (0. ©prefer, ©efdj. b. 3 23ûttbe 11,318).

•Kit biefettt 23randj ftel)t bie ©djroeg nidjt ocreiigelt ba. ift
audj iit anbern bentfdjen ©egenben nod) oorfjanbcit ober au§ bent letzten

^aljrtjunbert nod; überliefert (ogl. ©artori, ©itte unb 23randj. Seipjig
1910. 18b. 1, 75 Slum. 5), ja er aeljt fogar über bie @ren3cn beut«

fdjer Kultur Ijiitauë unb finbet fid; bei ben Dîomaucn, ben ©laocit, ben

©filjctt unb bei aufjercuropäifdjen SSölfern.

©iefe roeite SBerbreituitg unb fein Sitter (fielje Sffieinfjolb, ©ie
beutfdjcit grauen. 3. Slnfl. 25b. 1, 345) fdjliefjett bie Köglidd'eit au§,

if)it alë totalen ©d;er3gebraitdj, roie 2BeiitIjolb meint, 31t erflärett, roettn

er and; jei^t bajtt geroorbcu ift.
9îadj bent 23olfëgIauben brofjt ber 23raut ait iljrent ^>od)3eitêtage

001t ©eiftertt in jebcr Söeife ©efatjr. ©ie ©eifter aber laffen fid) fefjr
lcid)t täufdjcn. (®ie 23eroof)tter 23orneos> tint e§ 3. 23 jet^t ttodj, inbetn

fie einfach bett Hiaincit eineë träntlictjen ÄittbeS, ba§ 001t ©eiftern ge«
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4" Hous ouvrirons uns rràûguo spèolalv! /)<?MK/?r/e5 e/
on nos lootonrs ob oorrosponànnt.s ponrront so ron-

soÎAnor sur toutos los c^uostions oonosrnunt los 1ra.e1ik.ions popu-
lairss ou nos elialsolss.

5° iHons àonnorons un ooinpto-ronàu elos

/s //>/o //e///.ev.
3° Hnlìn, nous torons 1g. à /?c>//'6

Die falsche Braut.
Von Hanns Bächtold, Basel.

Wenn der Bräutigam oder sein Vertreter, der Brautführer, in
feierlichem Zuge kommt, die Braut in ihrem väterlichen Hanse
abzuholen, ist es nicht selten, daß ihm dieselbe zunächst verweigert wird.
So z. B. im Birseck (Basel-Land) noch vor einiger Zeit (Archiv 3,

235), wo der Brautführer ins Haus der Braut gieng, sie zu holen,

während der Bräutigam vor dem Hause darauf wartete, daß ihm sein

Geselle die Braut zuführe. Aber dieser brachte ihm statt der Erwarteten

etwa ein halberwachsenes Mädchen, oder ein altes Mütterchen
oder eine bucklige alte Jungfer. Auf die Entgegnung des Bräutigams,
das sei sie nicht, die wolle er nicht, holte der Brautführer eine andere,
und so gieng es fort, zwei-, drei- und mehrmal, je nachdem der Brautführer

„Witz" hatte. Endlich erschien die rechte Braut, und der Zug
gieng der Kirche zu.

In ähnlicher Weise geschah dies in dem tessinischen Sobrio
(H. Runge, Die Schweiz. Darmstadt 1861, S. 177), wo der Bräutigam

schließlich das ganze Haus nach seiner Braut durchsuche» mußte;
ferner im bündncrischeu Münstertale (Osenbrüggeu, Wanderstudien 11,

140) und in Schams und Ferrera (v. Sprecher, Gesch. d. 3 Bünde 11, 318).
Mit diesem Brauch steht die Schweiz nicht vereinzelt da. Es ist

auch in andern deutscheu Gegenden noch vorhanden oder aus dem letzten

Jahrhundert noch überliefert (vgl. Sartori, Sitte und Brauch. Leipzig
1910. Bd. 1, 75 Anm. 5), ja er geht sogar über die Grenzen deutscher

Kultur hinaus und findet sich bei den Romanen, den Slaven, den

Esthcn und bei außereuropäischen Völkern.
Diese weite Verbreitung und sein Alter (siehe Weinhold, Die

deutschen Frauen. 3. Anst. Bd. 1, 345) schließen die Möglichkeit aus,

ihn als lokalen Scherzgebrauch, wie Weinhold meint, zu erklären, wenn
er auch jetzt dazu geworden ist.

Nach dem Volksglauben droht der Braut an ihrem Hochzeitstage

von Geistern in jeder Weise Gefahr. Die Geister aber lassen sich sehr

leicht täuschen. (Die Bewohner Vorncos tun es z. B jetzt noch, indem

sie einfach den Namen eines kränklichen Kindes, das von Geistern ge-
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