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Toujours à Noël, on remplit d'eau une grosse cuvette
ou un baquet; on y place adroitement des coquilles de noix
retournées, dans lesquelles on a mis un petit lumignon qu'on
allume. On «upaire» ces coquilles, c'est à dire qu'on en place
toujours deux côte à côte, de manière à figurer une paire,
un couple. Ensuite on examine la marche des coquilles et la
façon dont elles se comportent. Voguent-elles de conserve,
sans se séparer, c'est du plus heureux augure. Prennent-elles
chacune une direction opposée, ce sont des projets détruits,
des fiançailles manquées, un mariage rompu, voire même un
divorce. Un lumignon s'éteint-il, c'est signe d'une maladie
grave, peut-être mortelle. Enfin l'une des coquilles coule-t-elle
à fond, c'est l'indice de la mort certaine d'un des conjoints
dans l'année.

3. Quant aux messieurs, le jour de l'an et déjà même
le soir de Sylvestre, ils devaient prendre la précaution de se

munir de «vignettes», (de l'allemand Week -f- suif, dimin. — ette),
qu'ils allaient acheter chez les boulangers ou les

Ö
confiseurs. On appelait ainsi de petits bonbons
minces, un peu renflés de côté, de la grosseur de
la figure ci-contre; on en recevait tout un cornet
pour 1 batz. On devait donner une de ces viquettes
à la personnes qui vous disait la première: «Bonjour,

Bon An\» Bien souvent, le 31 décembre,
quelques minutes avant minuit, des jeunes gens se cachaient
dans le corridor des auberges. Au premier coup de minuit,
ils ouvraient brusquement la porte, criaient: Bonjour, Bon An!
et recevaient ainsi une viquette de chacun des assistants, non
quelquefois sans qu'un de ceux-ci, vexé d'avoir été prévenu,
ne répondît en patois: K(>rn m'a t'/.u, vk-t'ä! Corne-moi
au c..., va-t'en!

DotCéCtmfeticfycs wont îtntcvfcc.
9lacf) münblidjcn Quellen mitgeteilt non üore Utippmann.

©iebgauber.
„©in 2lrbeiter beftal;( feinen ÛJîitarbeiier ttub nafjm il)m ailes

©Qreinerroerïgeug. ©er arm geroorbene 2Irbciter roar fel;r traurig über

feinen SSerluft ttub mau tröftetc Qu uitb riet ifnn, gu jenem Uftanne

gu geljen, ber immer Utat raufte uitb ber im gangen Ort befaunt roar.
©er Sfrbeitcr ntadjte fiel; nun auf, beu roeifen Tlanu aufjufud;eu.

©iefer fagte it;m, er folle eilt Dtäbdjen non fjotg gimmcrit nub e§ am
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toujours à l^luol, on roinplit d'ouu uno grosso ouvotto
ou un I>uguot; on / pluoo udroitoinont do8 00(pullo8 60 noix
rotourndo8, dun3 Io8(pìoIIo8 on u mis un potit lumignon pu'on
ullumo. On 008 oo(pullo8, o'k8t à diro (prou on pluoo
toug'oui'8 doux oôto à onto, do muniôro à. li^uror uno puiro,
un oouplo. chln8uito on oxuniino lu inurollo do8 oo<guillo8 ot lu
layon clont kllo8 80 oomportknt, VoAU0Nt-kllo8 60 00N80rV0,
8UN8 80 80pur0r, o'08t (lu plu8 liouroux UUAUI'K. Lronn0nt-ollo8
okuounk Uli0 dirootion ttpposôo, 00 80nt 608 Pr0^0t8 dktruitch
clk8 liunpuillk3 niunpudo8, UN manure roinpu, vairo IN0MK un
divoroo. On lurni^non 8'ôtoint-il, o'o8t 8Î§;n0 cl'uno muludio
^ruvo, pout-ôtro inortollo. Onlin l'uno <ìk8 on(jvi>Io8 ooulo-t-ollo
û tond, o'v8t l'indioo do lu mort oortuino d'un dk8 oonjoint8
dun8 I'uNN00.

3. (sluunt aux IN088Î0UI8, Ik gour do l'un ot do^'à mômo
Ik 8oir do 8/Ivo3tro, i>8 (lovuiont prondro lu prdouution do 80

inunir do «n/r/tts//05», t(lo l'ullomund tlloc/e -h- 8ulk. dimin. — eà),
(p>'il8 ulluiont uoliotor olron I<;8 i>aulun^er8 ou I08

/ ì oonli80ur8. Ou uppoluit uin8i do potit8 1>ondon3

/ ì MÎN0K8, un pou ro»tl(!8 do oôtô, do lu ^ro88kur do
I Z lu tiguro oi-onntro; on en rooovuit tout un ooi'Nkt
V / pour 1 dà. On dovuit donnor uno do 0K8 vi(pikttk8

û lu por3onno8 (pli vou8 dwuit lu promioro:
/o«/', /?o,/ Lion 8ouvont, lo 31 dôoomdre,

quol<juk8 ininuto8 uvunt minuit, do8 jvUNK8 ^0N8 80 ouolruiont
dun8 lo oorridor dk3 uui)vr-;o8> ^.u promior ooup do minuit,
Ü3 ouvraient l»u8guomont lu porìo, oriuiont: Longour, Lon ^.n!
ot rooovuiont uin8i uno vipuotto do oliuoun do8 U88i8tunt8, non
puolpuotow 8UN8 (pl'un do ooux-ei, voxo d'uvoir otd provonu,
no répondit 0n putoiL! Xo/// ,«'u //«, — 0'o/»e-/r/o/

c...,

volkskundliches voiu ttntersee.
Nach mündlichen Quellen mitgeteilt van Lore Nipp mann.

Diebzauber,
„Ein Arbeiter bcstahl seinen Mitarbeiter und nahm ihm alles

Schreinerwerkzeng, Der arm gewordene Arbeiter war sehr traurig über

seinen Verlust und man tröstete ihn und riet ihm, zu jenem Manne

zu gehen, der immer Nat wüßte und der im ganzen Ort bekannt war.
Der Arbeiter machte sich nun ans, den weisen Mann aufzusuchen.

Dieser sagte ihm, er solle ein Rädchen von Holz zimmern und es am
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©dji'ittfteiu fcft ntadjcit uitb ed brefjen unb breljeit, unb je fd)itcHer ed

fid; brefje, befto efier fomtne bev SBerfgeugbieb gu ifim gurüct.
©er Slrbciter führte alted getreutidj au§ unb breljtc [ein Stäbdjett

Id)ucd, fdjuclt, unb roatjrtiaftig fpraiig auf einmal bie Mdjeiitüre auf,
unb ber SDîauit mit bent geftofjtencu ÏSerfgettg faut gang mit ©djroeifj
bebcdt unb eleitb 'fdntaufeitb, um bie geftotjloie SBave gurücfgttgebeu. "

„21m gteidjeu Crt gcfdjafj cd, baff eine gute grau gteifdj taufte
uub cd mit einer 33anfnote begatjtte. 2ttd fie nad) fpaufe tarn, fudjte
fie oergebend bad fjeraudbefommene @etb unb mar untröfttidj fiber iÇreit

grofjen 93ertuft. Stud) itjr rieten bie Sente, 511111 roeifcn iDiaiin 511 geïjeit ;

beim ber fei ficher im ©taube, if;r gtt fageit, mo fie itjr oertoreited
@etb mieber fiubeit tônnte. ©ie roollte guerft itidjt fjittgetjen ; bemt ber

meife fDîaitit fdjicn itjr nidjt gefeiter; aber fdjlicjjtidj begab fie fidj bodj

51t if)!tt uub crgafjtte ifjnt itjr Seib. ©er ïïttann geigte itjr eilten ©pie=

get uitb fagte itjr, fie fotte tjineiitfdjaticu ; bann mürbe fie ben fOîenfcfj

fetjen, ber itjr bad ©clb genommen tjabc. Stber bie grau meigerte fidj ;

fie fjatte nidjt ben 2Jîut, in beit ©pieget gu fetjen.

,,9tuu," fagte ber ÛJÎauit, „meit ©ie biefeit Sîat nidjt befolgen

tonnen, roeijj id) nodj einen auberit. SSeitit ©ie jetjt ^eimge^eit, machen

©ie einen grofjen Umroeg. ©ie mitffeit ait belt brei Siitbcit oorbei,
immer gcrabeattd gefjeit, ttie auf bie ©eite, nod) rücfroärtd fdjaueit unb
bei ber brittcn Sinbe mcrbeit ©ie bot fOîaitit fittbeit, ber 3f)iteit ^jtjr @etb

roeggenoiiimeit ^at; er roirb eben befdjäftigt fein, einen Sîeif um eitt

gaff gu fdjtagen." Uitb meiter riet itjr ber meife tDtaun, beut ©djetm
fein SSort gu fageit, foitbent meiter gtt getjen uub itjn aitgttgeigeit.

©ic ging uub niadjte genau, road ber fOtann itjr gefagt Çatte.

©ie manberte getreutidj bot taugen 2Beg tioit einer Sinbe gur aubern;
bcitit bie Siitben roarcit meit audcinaitber; fie fat) attdj immer nur nad)

norroärtd. Unb matjrtjafiig, aid fie bei ber britteit Sinbe antam, fatj
fie einen ïïlîamt eilten Steif tint ein gafj fdjtagen uub ber fOfaitit mar,
jener SOfetjger fetber, bei bent fie bad gteifdj getauft fjatte. ©ie grau
fagte teilt ÏBort gtt itjnt; aber geigte itjn ait, mie itjr befotjteit mar.
SJtau ttafjm ben fOîantt gefangen, uitb tatfädjtidj ^atte er bad ©elb ber

grau beim Studgatjten geftotjteu.
©eu Statuen bed meifot SJtaitited roeijj man nidjt."

©ic £>eye.

„SJicine jütuttcr bieute in ©t. bei einem 23iicfer tutb iit beut

23äcferf)aufe motjutc int oberfteit ©toef eine alte grau mit einer grofjen,

fdjrecftidjett ft'atjc. Stile Sente fürchteten bie alte grau unb matt roarntc
bie junge ©ieuftutagb SJtina attdj nor itjr.

31 td SDtiita einmat SBaffer für bie Sffiäfdje richtete, taut bie attc
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Schüttstein fest mache» und es drehen und drehe», und je schneller es

sich drehe, desto eher komme der Werkzcngdieb zu ihm zurück.
Der Arbeiter führte alles getreulich aus und drehte sein Rädchen

schnell, schnell, und wahrhaftig sprang ans einmal die Küchentüre ans,
und der Mann mit dem gestohlenen Werkzeug kam ganz mit Schweiß
bedeckt und elend schnaufend, »m die gestohlene Ware zurückzugeben,"

-i

„Am gleichen Ort geschah es, daß eine gute Frau Fleisch kaufte
und es mit einer Banknote bezahlte. Als sie nach Hause kam, suchte

sie vergebens das herausbekommene Geld und war untröstlich über ihren
großen Verlust. Auch ihr rieten die Leute, zum weisen Mann zu gehen;
denn der sei sicher im Stande, ihr zu sagen, wo sie ihr verlorenes
Geld wieder finden könnte. Sie wollte zuerst nicht hingehen; denn der

weise Mann schien ihr nicht gehener; aber schließlich begab sie sich doch

zu ihm und erzählte ihm ihr Leid. Der Mann zeigte ihr einen Spiegel

und sagte ihr, sie solle Hineinschanen; dann würde sie den Mensch

sehen, der ihr das Geld genommen habe. Aber die Frau weigerte sich;

sie hatte nicht den Mut, in den Spiegel zu sehen.

„Nun," sagte der Mann, „weil Sie diesen Rat nicht befolgen

können, weiß ich noch einen andern. Wenn Sie jetzt heimgehen, machen

Sie einen großen Umweg. Sie müssen an den drei Linden vorbei,
immer geradeaus gehen, nie ans die Seite, noch rückwärts schauen und
bei der dritten Linde werden Sie den Mann finden, der Ihnen Zhr Geld

weggenommen hat; er wird eben beschäftigt sein, einen Reif um ein

Faß zu schlagen." Und weiter riet ihr der weise Mann, dem Schelm
kein Wort zu sagen, sondern weiter zu gehen und ihn anzuzeigen.

Sie ging und machte genau, was der Mann ihr gesagt hatte.
Sie wanderte getreulich den langen Weg von einer Linde zur andern;
denn die Linden waren weit auseinander; sie sah auch immer nur nach

vorwärts. Und wahrhaftig, als sie bei der dritten Linde ankam, sah

sie einen Mann einen Reif um ein Faß schlagen und der Mann war,
jener Metzger selber, bei dem sie das Fleisch gekauft hatte. Die Frau
sagte kein Wort zu ihm; aber zeigte ihn au, wie ihr befohlen war.
Man nahm den Mann gefangen, und tatsächlich hatte er das Geld der

Frau beim Auszahlen gestohlen.
Den Namen des weisen Mannes weiß man nicht."

Die Hexe.
„Meine Mutter diente in St. bei einem Bäcker und in dem

Bäckerhausc wohnte im obersten Stock eine alte Frau mit einer großen,
schrecklichen Katze. Alle Leute fürchteten die alte Frau uud mau warnte
die junge Dienstmagd Miua auch vor ihr.

Als Mina einmal Wasser für die Wüsche richtete, kam die alte
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grau ju bcm fDtäbdjcit in bie Äitdje hinunter imb ucrlangte non iljnt,
baff eg beit föersenftod, ben fie l)inuntergebrad)t Ijatte, roieber l)erauf=

trage. ©ag älMbdjeit fagte su iljr : „Setjt grabe fattit id) îtidjt; ttad;
einer 2ßeite bann." Sie Sitte ging loiitenb bauoit.

3n ber folgeitbcu ätadjt prte ber Stidcr fdiredlidjeg ©tölfucit.
@r fagte ben ÜJtut, nadjsufefieit tiitb faitb feilte SÜtagb gans fteif; fie
îouiite itidjtê bemegeu tiitb nid)t§ fagcit, nur beit ianititeriibcit $ou noit
fiel; geben, ©er Stider uermutete foglcidj bie böfe 2llte im ©piel tutb

fudjte fie auf mtb brotfte ifyr mit einem dleuotoer, menu fie itidjt fo=

glcid) ba§ ÏÏRiibclicit non bent ßratnpf befreie. 9tadj langem Jägern
fu^tc fie iljre groge Äa^e tutb ging mit it;r in bie Cammer ber

Äranfcit, murmelte bort ein paar SBorte tutb bag îCRâbdjcit mar gc«

fitnb roie oorljer.
2lm anberit -ïUorgctt ermifdfte ber 23äcfcr bie Sîaije unb brachte

fie mit einem ®üHeitfd;üepfi um; am Slbcub faitb man bie alte tpepe

int oberit ©tode attdj tot." (@cl)lufi folgt.)

JHittfaftcnllcfecv.
Slttf unfre Stnfrage in ber „©dfroeijer Solt'gfuitbe" 3g. 2 ©. 7

fiitb bi§ sitm 5- gebruar nier gaffititgcu eingelaufen.1)
I. Sing (§ Hingen (Ät. Safellaub). 2(ufgcseid)itet 1906 aoit

21. ©toedlitt, $afel.
©ie fDMbdjen fingen :

§it ifd) SERit tel » fafd) - te, mer tre te=n=in bie 8a d)e.

i
$ie ro ti 9te fc Ii oor cm griie ne rc äöalb.

1. ©it ifd) äJtittelfnfcljtc
3Rer tretemdn bie Sadjc
$ie roti Dtefcli oor cm grüenere

Söalb.

2. älter l)crc b'grait inS Stämniertt go
©i mitt i§ c ätijtü abc lo
®ie roti tc.

3. SDÎcr tjere s'^üenli gape
©i mill ië ßl)icd)li bacl)c.

4. älter Ijcrc b'©d)ublabc gige

®'3-rau milité SSrot abfdjnibc.

5. 9Jîer berc br Slnfeljafe räre

S'grau milité 2lti!e=mabfd)ärc.

6. älter gfcieë an be 2BuId)e

®'3rrnn l)ct noni g'tituld)e.

7. ®r lieber £>ergott pet e Seiterli
$ert briiber fpringe b'ältciteli.

8. ®r lieber §crgott tjet e (Spriegli
®ert briiber fpringe b'Sitcbli.

9. ®r lieber .fpergott pet c SBanne

®ert briiber fpringe b'ältannc.

10. ®r lieber tpergott t>et e @igti
®crt briiber fpringe b'SBibli.

Sföeitcre (Sinfenbungett merben fpiitcr berüdfidjtigt roerben.
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Frau zu dem Mädchcu iu die Küche hinunter und verlangte van ihm,
das; es den Kcrzeustock, den sie hinuntergebracht hatte, wieder heraustrage.

Das Mädchen sagte zu ihr: „Jetzt grade kann ich nicht; nach

einer Weile dann." Die Alte ging wütend davon.

In der folgenden Stacht hörte der Bäcker schreckliches Stöhnen.
Er faßte den Mut, nachzusehen und fand seine Magd ganz steif; sie

konnte nichts bewegen und nichts sagen, nur den jammernden Ton von
sich geben. Der Bäcker vermutete sogleich die böse Alte im Spiel und

suchte sie anf und drohte ihr mit einem Revolver, wenn sie nicht
sogleich das Mädchen von dem Krampf befreie. Nach langem Zögern
suchte sie ihre große Katze und ging mit ihr in die Kammer der

Kranken, murmelte dort ein paar Worte und das Mädchen war
gesund wie vorher.

Am andern Morgen erwischte der Bücker die Katze und brachte

sie mit einem Güllcnschüepfi um; am Abend fand man die alte Hepe

im obern Stocke auch tot." (Schluß folgt.)

Aiittfastenlieder.
Anf unsre Anfrage in der „Schweizer Volkskunde" Jg. 2 S. 7

sind bis zum 5. Februar vier Fassungen eingelaufen.')
l. Aus Ettingcn (Kt. Baselland). Aufgezeichnet 1906 von

A. Stoecklin, Basel.
Die Mädchen singen:

Hit isch Mit-tel- fasch-te, nier tre-te-n-in die La-che.

Die ro - ti Sie - se - li vor ein grüe - ne - re Wald.
1. Hit isch Mittelfaschte

Mcr trcte-n-in die Lache

Die roti Reseli vor ein grüenere
Wald.

2. Mer here d'Frau ins Käininerli go
Si will is e Nisili abe lv
Die roti :c.

3. Mcr here s'Hüenli gaxc
Si will is Chicchli bache.

1. Mcr here d'Schublade gigc

D'Frau ivillis Brot abschinde.

S. Mer here dr Ankehafe rare
D'Frau willis Anke-n-abschäre.

6. Mer gseies an de Wulche

D'Frau het noni g'mulche

7 Dr lieber Hergott het e Leiterli
Dert drüber springe d'Meiteli.

8. Dr lieber Hcrgott het e Chriegli
Dert drüber springe d'Büebli

v. Dr lieber Hergott het e Wanne
Dert drüber springe d'Manne.

l<>. Dr lieber Hergott het e Gigli
Dert drüber springe d'Wibli.

Weitere Einsendungen werden später berücksichtigt werden.
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