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®ev überfprubelnbe 2Jlutn>itle bev t»at6iuüd;figeit ^jugcnb trug beut ait
©triefen geführten „roitbert ÏÏRaitit" eben gelegentlich auch Sujjtritte unb
attbere nicht gerabe angenehme Sicbenämürbigfciten ein, bie biêroeilen

jttr Semaëfievuug führten. 2litbevfeit3 faffte bie fpatere 3ungntanufchaft
biefeu ©cbvaucf) — tuohl mit Unrecht — al§ eine unrai'irbige Bettelei
auf, unb ba ltiemaub fiel; ber ©ad)e annahm, fo evlofdj biefer eigeiL
artige SSolfâgebrattdh.

2JM)v 311 bebauern ift basi aSerfchminbcr bcS beffergefitteten „"DJî a i

fingen" ber sDMbd)cit. Sieben beut recitatiueu „®rü Dlöfeli in beut

grünen ÏBalb, mie ifclj ber ÎBintei; boch fo ehalt", mürben auch paffeube
moberite 23olfölieber geftingen, unb gar oft mar bie äftaifönigin ein

ettt^ücfeitb auägeftatteteS „liebeS Sîiub", bad bie ©öttin ber ©djönhcit

jur tpatin hoben muffte, um aid Siolicuträgcriii auderforeu merben."

Les toits de chaume.

Les vastes toits de chaume qui descendent presque jusqu'au sol et
recouvrent de leurs ailes protectrices les galeries de bois de fermes bernoises,

soleuroises et argoviennes, sont un des ornements du paysage suisse.
La silhouette familière et calme des larges auvents, des pans moussus et du
faite surmonté parfois d'un nid de cigognes, se fait de plus en plus rare
dans nos campagnes. Le feu est leur grand ennemi. La prévoyance de
certains gouvernements cantonaux accorde des primes à ceux qui remplacent
la paille par dos tuiles et. les compagnies d'assurances frappent les maisons
de chaume de primes élevées.

Une invention récente dont on parle dans le canton d'Argovie, préservera

peut-être les toits de chaume d'une disparition complète. Il semble, en
effet, qu'on ait trouvé le moyen de rendre la paille incombustible en
l'imprégnant d'un mélange de terre glaise, de gypse et d'eau salée. Des essais
concluants ont été faits dans le district de Brougg où l'on s'efforce
d'intéresser à la chose les autorités et les compagnies d'assurances.*)

(Gazette de Lausanne, no du 2U mars.)

îïntwovtctt. — Réponses.

$aë 33 itrI e (Jean-lc-Fou et Jean-le-Sage) (f. ©. 22). — 3,üei 9Jlärd)eii
mit ähnlichem Qnhatt wirb $egertehner bringen in ber im $rud befinb=
lichen ©annulling non ©ageit unb SMrdjeit au§ betn Dberroalliâ ©. 132

(9lr. 149) unb 134 (9lr. 150).

fragen intfc îlnhuofteit.
L $er „graue îaloogt". — S3eru()t Diuobi'ë îluëfprud) in Sdjillcr'ë

„Stell" SÜ. 38 :

$cr graue Staluogt !omutt

auf einer nurflid) in ber ©djrocij übtidicn Slebenëart? Xi

*) (&§ marc unë mcrtuoH, etmas Utâhcrcë über biefc SBérfuche ju er^

fahren. Über ähnliche SScftrcbungcn im ©rhjt. 33abcn f. 33abifclt)e §eD
mat 3, 47 ff. Sieb.
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Der übersprudelnde Mutwille der halbwüchsigen Jugend trug dem au
Stricken geführten „wilden Mann" eben gelegentlich auch Fußtritte und
andere nicht gerade angenehme Liebenswürdigkeiten ein, die bisweilen

zur Demaskicrnng führten. Anderseits faßte die spätere Jungmannschaft
diesen Gebrauch — wohl mit Unrecht — als eine unwürdige Bettelei
ans, und da niemand sich der Sache annahm, so erlosch dieser
eigenartige Bolksgebranch.

Mehr zu bedauern ist das Vcrschwindcr des besscrgesittete»

„Maisingen" der Mädchen. Neben dem recitativen „Drü Nöseli in dem

grünen Wald, wie isch der Winter doch so chalt", wurden auch passende

moderne Volkslieder gesungen, und gar oft war die Maikönigin ein

entzückend ausgestattetes „liebes Kind", das die Göttin der Schönheit

zur Patin haben mußte, um als Nollcnträgcrin auserkoren zu werden."

I.VS toits tie cbaumo.

I,ss vustos toits (Io obuumo gui «losoonckont prosguo .jusgu'uu so! <n.

roeouvront d,! tours uilos protooti'ioos tos g'ulorios <Io bois do korinos bornoi-
sos, soloueoisos ot u>g;ovionnos, »out u» «los oriioiiivnts «tu puz-suge suisso.
I.u siibouvtto kumilituu; ot oulmo «I«>s turbos uuvonts, «tos puns moussus ot du
kuito surmonto purt'ois d'un ui«t «to oiMz;uos, so kuck «to ptus on plus ruro
«luns uns cumpu^nos. In; kou ost tour gründ onnoini. I.u provoz'uneo <Io

ovrtuins xouvi'uvmi'nt« ountonuux uooorilo «tos priinos à ooux gni lompluoont
tu puillo pur «tos tuilos ot tos ooinpuguios d'ussurunoos lruppsnt los muisons
<Io olluumo «>o primos olov«;o».

t/ne tnoenttou o^oents (taut art pa/te (taus to oauta» (t'Ao(/oote, Mosor-
ver«l ^eut-ètoo tes tatts «te etmltme d'une dts^dottto» eom^tètc. II sombio, o»
olkot, «pl'on uit trouv«'- io moz-o» >Io romlro tu puiito ineombustiblo on I'im-
pri^nunt d'un molungo «Io torro gluiso, «Io g)-pso ot «I'ouu sul«;o. Los ossuis
oonoluunts ont äto kuits «luns io «tistrivt <lo kirougg oü l'on s'okkoroo ck'in-

ti'rossor u tu oboso tos uutoritps ot tos oompugnios d'ussuruneos.^)
sLtoset/e «te ckiausanue, no (lu 2(1 murs.)

Antworten. — kkèponsos.

Das Bürle sdstin-te-k'a«« et ./eau-te-AoAe^ (s. W). — Zwei Märchen
mit ähnlichem Inhalt wird Jegerlchner bringen in der im Druck befindlichen

Snininlung von Sagen und Märchen aus dem Oberwallis S. 132

(Nr 149) und 134 (Nr. 150).

Fragen nnd Antworten.
1. Der „graue Talvogt". — Beruht Ruodi's Ausspruch in Schiller's

„Teil" V. 38 :

Der graue Talvogt kommt

ans einer wirklich in der Schweiz üblichen Redensart? Xi

") Es wäre uns wertvoll, etwas Näheres über diese Versuche zu
erfahren. Über ähnliche Bestrebungen im Grhzt. Baden s. Badische Heimat

9, 47 ff. Red.
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21 it t m ort. $iefc Siebengart ift ung bezeugt «on Qof). ©ottr. giifi '«
feiner „Staate unb ©rbbefdjreibtntg ber „£>elo. ©ibgenofifdjaft" II (1766) 350:

„SBenn ber ©ipfel beg ©d)ali=©toîg, an beffen gup ber Heilte Sauter*
©ee liegt, mit Söolfen bedangen, fo ift biefeë beit StabSeuteit ein fidfere§
3eid)en, baft ein Siegen beuorftet)e. ©eggleidjcit wenn non Unterwalben l)er
bitrd) bie Öffnung beg Siljalg SBolten bal)erfai)ren, tjaben fie ebenfalls Siegen
3U erwarten. SBenn bie SBolfeit auffteigen, bebienen fie fid) beS 3tu§bruti:
S er graue ÏI)aI=58ogt îômtnt. (Sine uorfteijenbe 2Better4inbeiung
tnelbet fid) and) burd) bag nerftärt'te SJiurmeln nub ©etög ber S3erg=9Baffer.

Si e b a î t i o n.

2. Söag Ijat bie SîebeuSart ,,2Benn'g=bcr nit gfatit, fa'fd) jo e ©tedti
b e r 3 it e ftede" für einen Urfpruug? Si. ©., 93.

Slntwort. ®iefe fpöttifdje Ütbfertigung an ©inen, ber non einer @ad)c
unbefriebigt ift, ift itng au§ ben Kantonen Safel, ®d)affl)aitfcn unb 2'eni,
ferner aug bem ©Ifafi unb SBiirtteinberg beîannt (wo tommt fie fonft itod)
uor?); aber ifjre 93ebetttung ift ung buntel. $er. ©ottljclf t)àt fie im ,,@elbS=

tag" (1846, ©.223) erweitert: „we'g 'ne [ben Seilten] nit red)t ifcl), wag ii)
madje, fit fteefe fx bod) e ©tedli b'rjue u f)ode bruf."

Sieben ber obigen Sebcutung fid)rt ©eiler (93a§Ier SUlunbart) nod)
eine ganj anbere an: „®e djaufd) e ©täte berjue fiefe ntagft eg bir tner=

ten"; unb aug 93rcitciifteiivS „SJreneli" oerjeidjitet er: „$cim fi 3't fig itg, e

©tiitli wetbnteit'im ftete eine 2Biebcrwal)l oerlfinbern," wo „©tätti" bic
SScbeutung „©renjftoct, =tpfat)l" ju fjabeit fcljcint. ©olltc bie obige Siebengart
and) bebeuten: „ÜBettii eg bir nid)t gefätit, tannft bu bir einen ©reiiäpfatjt,
b. i. einen 2lbfd)lufi, einfteden"? ilnwai)rfd)eitilid)! SSgl. ©ritittn, Sicdjtg«
alt. 1, 181 ff. Sieb.

fragen.
1. £>änbewafcf)fegeit. Qu ©eltengberg (S3afel*Sanb) wirb beim

2Bafd)en ber £>änbc beg SJiorgenS ber ©egcti auggefprodjen : „Qcl) wäfd) mini
ftiinb im Slawen beg 53ater§, beg ©ol)iteg unb beg heiligen ©eifteS. 2lnten."

Kommt biefeg ober ähnliches aucl) anberwärtg uor? Sieb.

2. Kinber ©rab!rcitje. 2ln welchen Drten ber ©djweij hn^u bie
Kinber anbergfarbige (weifte? blaue?) ©rabtreuje alg bie ©rwad)feneti?

Sieb.

öüctjet'anjcicjcn.
$oitr. © f cl) e x, ©fjvotiif ber ehemaligen ©entetiibeit SBiebifou unb

2Iujjerftf)t. Rurich 1911. ^r. 3.50.
$icfc mit alten itnb neuen 2lufid)ten reid) gejierte So!aId)roitif erjählt

in leidjtfafjlidjer (SarfteHung allerlei attg ber äußern unb innerit ©efd)id)te
ber beiben 2luf)ergemeiiiben 3ßrid)§- darunter befinbet fid) aitd) SöolfSfunb*

Iid)eg; fo bic gaftnad)tgfeuer (©. 51), ber ©injug beg ,,©f)r'beglabi" mit ber

„©Ifi"1), bic ©enicinbetämpfe, bic Siaditbuben, ber ©iloefterlärm, ber 93erd)=

tolbgtag, allerlei Khtberfreubeii unb enblid) bie ©pufgefd)id)te iwnt „roten
©d)itrli". ©• §.*K.

') $>er 23raud) ift entfd)ieben l)eibnifd) (©oiitmer unb SBinter?), aber
ber Slawe „<SE»ribeglabi" natürlich ttid)t „feltifd)", foitbern bebeutet „Kreiben*
©laubiug". 2lnaloge Slräitdje finbeti fid) alg „gansli unb ©retli" in 2öof)len
unb alg „bjetler uttb butiîler Ölgötj" im Kt. ©t. ©allen (f. Slrdjio 11, 241).
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A ntw o r t. Diese Redensart ist uns bezeugt von Joh. Cour. Füsi in
seiner „Staats- und Erdbeschreibung der „Helv, Eidgenoßschaft" tl s 1766) 3öt>:

„Wenn der Gipfel des Schali-Stoks, an dessen Fuß der kleine Lauter-
See liegt, mit Wolken behängen, so ist dieses den Tal-Leuten ein sicheres
Zeiche», daß ein Regen bevorstehe. Desgleichen wenn von Unterivalden her
durch die Öffnung des Thals Wolken daherfahren, haben sie ebenfalls Regen
zu erwarten. Wenn die Wolken aufsteigen, bedienen sie sich des Ansdruks:
Der graue Thal-Vogt kömmt. Eine vorstehende Wetter-Änderung
meldet sich auch durch das verstärkte Murmeln und Getös der Berg-Wasser.

Redaktion.
2. Was hat die Redensart „Wenn's-dcr nit gfallt, ka'sch jo e Steckli

der z ue stecke" für einen Ursprung? R. S., B.
Antwort. Diese spöttische Abfertigung an Einen, der von einer Sache

unbefriedigt ist, ist uns ans den Kantonen Basel, Schaffhausen und Bern,
ferner aus dem Elsaß und Württemberg bekannt (wo kommt sie sonst noch
vor?); aber ihre Bedeutung ist uns dunkel. Jer. Gotthclf hat sie im „Geldstag"

(>846, S. 223) erweitert: „we's 'ne sden Lentens nit recht isch, was ih
mache, su stecke si doch e Steckli d'rzue u hocke druf."

Neben der obigen Bedeutung führt Seiler (Basler Mundart) noch
eine ganz andere an: „De chausch e Stäke derzue steke — magst es dir
inerten"; und aus Breitenstein's „Vreneli" verzeichnet er: „Däm si Zit sig us, e

Stäkli wcll-men-im steke ^ eine Wiederwahl verhindern," wo „Stäkli" die

Bedeutung „Grenzstock, -Pfahl" zu haben scheint. Sollte die obige Redensart
auch bedeuten: „Wenn es dir nicht gefällt, kannst du dir einen Grenzpfahl,
d. i. einen Abschluß, einstecken"? Unwahrscheinlich! Vgl. Grimm, Rechtsalt.

I, 181 ff. Red.

Fragen.
1. Händewaschsegen. In Seltensberg «.Basel Land) wird beim

Waschen der Hände des Morgens der Segen ausgesprochen: „Ich wäsch mini
Händ im Name» des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Änien."

Kommt dieses oder ähnliches auch anderwärts vor? Red.

2. K i n d e r - G r a b k r e uze. An welchen Orten der Schweiz haben die
Kinder andersfarbige (weiße? blaue?) Grabkreuze als die Erwachsenen?

Red.

Biicheranzeigen.
Konr. Escher, Chronik der ehemaligen Gemeinden Wiedikon nnd

Anßersihl. Zürich 1911. Fr. 3.50.
Diese mit alten und neuen Ansichten reich gezierte Lokalchronik erzählt

in leichtfaßlicher Darstellung allerlei aus der äußern und innern Geschichte
der beiden Außergemeinden Zürichs. Darunter befindet sich auch Volkskundliches;

so die Fastnachtsfeuer (S. öl), der Einzug des „Chridegladi" mit der

„Elfi"'), die Gemcindekämpfe, die Nachtbuben, der Silvesterlärm, der Berch-
toldstag, allerlei Kinderfreuden und endlich die Spukgeschichte vom „roten
Schürli". E. H.-K.

') Der Brauch ist entschieden heidnisch (Sommer und Winter?), aber
der Name „Chridegladi" natürlich nicht „keltisch", sondern bedeutet „Kreiden-
Claudius". Analoge Bräuche finden sich als „Hansli und Gretli" in Wohlen
und als „Heller und dunkler Olgötz" im Kt. St. Gallen (s. Archiv 11, 241).
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