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Croyances populaires.

1. Contre le mal de dents. En se levant, se chausser toujours d'abord
du pied gauche.

2. Pour éviter de devenir chauve: Se faire couper les cheveux

chaque vendredi qui précède la nouvelle lune (pour les garçons); pour que
les cheveux des filles ne fassent pas la fourchette en couper le bout le

mercredi qui précède le changement de lune.

(Communication de M. le Past. Euo. Terrisse,
Rochefort [Neuchâtel].)

„QltagB" alê ©dm&ettBreiô.
1759 würben bie Statuten bcr ftäbtifdfen ©djüjjcttgefcllfdjaft in iîenjfiurg

burrïjgcjeljen unb berBeffert. Sn§ ®intrittëge(b tourbe auf 4 gl. feftgefefjt.
SBefentlidj geänbert tourbe nidjt; junt erftenmale f|trirî)t man Bier bon ber

„ältagb" al§ Befonberent t)3rei§ (f. Sic ©dEjüjjengcfelXfcfjaft ber (stabt iienjBurg
in itjrer tjiftorifdfeu ®ntroictlung, bargeftcltt bon fieller-Stiê, ©. 32.)

Sie „Sdtngb" ift ficfjer ein $rci§. Sie §ö£je beëfelBen îettne ici) rticEjt.

Sluffatlenb ift, bafî bie ®rwäl)nung beêfclBen in Srugg unb SengBùrg jwei»
tjunbert fçaljre auëeinanbcr liegt. Sftlerbingë fittb iit ilcitgBurg bie ©ctjüfien»
monnaie 1—15 berloren unb 16 Beginnt mit bcnt $af)re 1718; bocE) ïlftrt
ba§ ntcEjt auf, Warum erft 1759 bcr „ffitagb" ©rrofitjitung gejd)icl)t.

58em. 3. Sîellcr - Dlië.

©ereimte QXuêrufe Beim Ä'artenfpiel in Qlri.
1. ®id)Iä! bie tiämnter fc£)tneicE)lä.

2. @d)a'llä! bic IaE)ut»mcr la gfallct.
©djallä bie ttänl aHä gfaflä.

3. (sdfilta 1 ber Sräcf ifd) ntiltft.
4. Ser SJtugg ') ber laÇt nit lugg (Beim ffaiferfpiel).
5. Srumpf üfi, iBärä §unb üfi
6. Ser SRagel jum gafj, fä d)unnt mer bcr S3Iafi2).

Slltborf. Qof. SUüIIer.

95oIïêïunMid)e Stetigen. — Petites Notes.

®in alter $rüljlirtg§6rautf) int SßufcEjlab.— Sie im grau»
Bünbnerifdjcn @otte§f)nu?6unb bie Eljialanba SOîarj, fo Wirb im ißufdjlab ba§

Ciamâ Perba (chiamare Perba bent ©rafe rufen) gefeiert. Ser S3raud) bcfteÇt
in einem Särmuntjug, ber ben SSinterbämon bcrtreiBen foil, unb im SSer-

Bannett ber Söintcrpuppe. Ser „©rigiottc italiano" ()f3ofcE)iobo) bom 3. SUtärg

1920 Bringt barüber folgenbc Stetig : Giamà Verba è un' usanza antichissima
dei nostri fanciulli. L'infanzia, che tutto spiritualizza, ha l'illusione che una
insistente scampanellata abbia il magico effetto di ridestare la vegetazione.

9 ©cBctlenpanner. — 2) tRofenpanner.
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erozmnees populaires.

Ooutra le mal de dents. IZn se levant, se sdausser tousours d'abord
du pied gauelcs.

2. Lour éviter de devenir edauve: 8s taire conter les cdsveux

edague vendredi gui prseèds In nouvelle Inns (pour les gareons) ; pour gue
les elceveux des tilles ne tussent pas in touredetts eu oouper le bout le

nrsreredi gui prèeède ie edangsinent de lune.

((lommunisation de Al. Is Last. llivo. l'oniussiî,
lîoedekort sd! euedâteif.)

„Magd" als Schützenpreis.

1759 wurden die Statuten der städtischen Schützengescllschast in Lenzburg
durchgesehen und verbessert. Das Eintrittsgeld wurde auf 4 gl. festgesetzt.

Wesentlich geändert wurde nicht; zum erstenmale spricht man hier von der

„Magd" als besonderem Preis (s. Die Schützengesellschaft der Stadt Lenzburg
in ihrer historischen Entwicklung, dargestellt von I. Keller-Ris, S. 32.)

Die „Magd" ist sicher ein Preis. Die Höhe desselben kenne ich nicht.

Auffallend ist, daß die Erwähnung desselben in Brugg und Lenzburg
zweihundert Jahre auseinander liegt. Allerdings sind in Lcnzburg die Schützenmanuale

1—15 verloren und 16 beginnt mit dem Jahre 1713; doch klärt
das nicht auf, warum erst 1759 der „Magd" Erwähnung geschieht.

Bern. I. Keller - Ris.

Gereimte Ausrufe beim Kartenspiel in Ari.
1. Eichlä! die tiämmer schmeichlä.
2. Schallä! die lahm-mcr la gfallä.

Schallä! die tiänl allä gfallä.
3. Schiltä l der Drück isch miltä.
4. Der Mugg! ') der laht nit lugg (beim Kaiserspicl).
5. Trumpf üß, 'Katz ibärä Hund üß!
6. Der Nagel zum Faß, sä chunnt mer der Blaß^).

Altdorf. Jos. Müller.

Voltskundliche Notizen. — petites dlotes.

Ein alter Frühlingsbrauch im Puschlav. — Wie im grau-
bündnerischen Gotteshausbund die Chialanda Marz, so wird im Puschlav das

Liamâ I'erda (ediamars I'erda ^ dem Grase rufen) gefeiert. Der Brauch besteht

in einem Lärmumzug, der den Winterdämon vertreiben soll, und im
Verbannen der Wintcrpuppe. Der „Grigione italiano" (Poschiavo) vom 3. März
1929 bringt darüber folgende Notiz! lAamà i'srda s un' usaima antiedissima
dsi uostri tanoiulli. d'inkanria, eds tntto spiritualitta, da I'illusione eds uoa
insistsnte sesmpansilata addia ii magieo etketto di ridestars la vegetations.

H Schellenpanner. — Roscnpanner.
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Cosi è che il primo giorno di marzo sampogn, schelli e grogV sono in moto
e tin tin e tin ton e clen clen, V'e na sunagliada da sturni. A questa funzione.

vien da alcuni anni in qua fatta un' aggiunta: si brucia l'inverno sotto le

spoglie di un ridicolo bamboccio.

©in grte§grämtge§ ©cEjnlmeifterlein fügt Bei: „Ma per far ciö, è neces-
sario sacrificare tutto un pomeriggio di scuola "

Les coutumes disparues. — Un de nos lecteurs nous signale deux
curieuses coutumes locales. Il y a une cinquantaine d'années, au Martinet,
près Savigny, chaque personne allant voir un malade faisait acte de solidarité
en déposant une pièce d'un franc avant de se retirer.

Dans le Haut-Vully on n'entrait jamais dans une salle à boire sans qu'un
des consommateurs déjà attablé, ne tendît son verre plein au nouveau venu,
quelque étranger qu'il fût à la localité. Un refus de sa part était considéré

comme une impolitesse.
Chose curieuse, la môme coutume existait aussi au nord de l'Espagne,

aux environs de Vigo, où notre collaborateur fut lui-même l'objet d'une

pareille attention.
L'un de nos lecteurs aurait-il connaissance de quelqu'une de ces vieilles

coutumes, toujours bonnes à rappeler?
(Le Conteur vaudois, 31 janvier 1920.)

» La coutume que vous mentionnez dans votre Conteur du 31 janvier
dernier comme disparue dans le Haut-Vully, existe encore dans l'Appenzell.

» Il y est d'usage que tous les consommateurs d'une salle à boire
présentent leurs verres au nouveau venu, mais pas à l'étranger seulement;
mais à toute connaissance, qu'elle soit homme ou femme.

» Comme, en général, ils se connaissent presque tout dans une localité,
il arrive parfois que l'arrivant se trouve dans l'obligation de faire de sérieuses

libations! C'est ce que j'ai eu l'occasion de constater lors d'une des dernières

Landsgemeinde à Appenzell-Ville.
» Une femme entrant dans un établissement, s'est vue dans l'obligation

de tremper ses lèvres dans plus de 30 verres de boissons des plus variées :

vin rouge, blanc, bière, café, sirop, eau-de-vie, etc. Ne pas accepter le verre,
est une grave injure

Albert Barbey, (Le Conteur vaudois, février 1920).

iJSajjtna. — Über biefcë alte ©pic! Bericfitet ber „greie Ütätier" in gtbei

Sîotigert bom 27. guni urtb 4. gnli 1919: ®§ Ijanbelt ftcïj um ein ©piet, ba§ Dom

ganzen Santon unb bon bcr ganjcn Dftfcïjtoeij unfereë SBiffenë nur nodj in

gernej im Unterengabin gepflegt tbirb. gm Itntcrlnnb, 53crn, Slargau unb gitriif)
nennt man eë „^ornufj" gn gernej ftedEt baë ©piel nocf) in primitiben
gormen. 2Ba§ unê aBer ju biefen geilen ülnlafj gißt, ift bie jtterïtoûrbigc
SEatfadje, baf; loir feine SSrücEc ftnben jtuifc£)en gernej ur,ö &em Unterlanb,
tote ift baë ©piel nacij gernej gefommen, tourbe e§ bor gafjrfjunberten üBeraÜ

gefpiclt unb l)at ftcf) einjig in Qernej bie alte, urfpriingltc^e gorm erhalten
fonncn? ®a§ ift ein Problem, ba§ nnë Befcfjäftigt fjat, jeitbem toir felbft mit
Steden unb ©djinbel fjanticrt IjnBen.

§r. 8. ©. in gurna fdjreiBt : „gn gnrna im tßrätigau wirb biefer ©port
nörl) eifrig Betrieben bon gung unb 911t. S8or einigen galjren rtmrbe fogar
auf bem ibptlifdj gelegenen „@cäba" ein SJiatfclj jtoifc^en ben gurnern unb
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Los! ô eks il primo giorno ài mar?:a aa»P0AU, .vs/isià' s Acogi' sono in moto
e tin tin s tin ton e clsn clsn, ê'è »»a FanaAimà à .vticruì. ^ guesta fun^iono
vien àa alcuni anni in gua latta nn' aggiunta: si brucia l'invsrno sotto Is

spoglis ài nn riàicolo dambvccin.

Ein griesgrämiges Schulmeisterlein fügt bei: „Hin per kar ein, è neoss-
sarlo sacriücare tntto un pomsriggio à! scuola?"

L,ss sout«»ce.s dispar?«c.v. — IIn äs uos leeteurs nons signale deux
eurisusss coutumes locales. Il ^ a une cinquantaine à'annses, nn Martinet,
près Zavignzr, cbague personne nllnnt voir un malade lnisnit nets àe solidarité
en déposant une pièce à'nn kranc nvnnt äs ss retirer.

Onus Is Laut-Vull^ on n'entrait samais ànns uns snlls n boire snns gu'un
des consommateurs dcsà attable, ns tsuâìt son verre plein nu nouveau venu,
quelque étranger qu'il tût n In localité. lin relus às 'sa part êtait considère

eomms uns impolitesse.
Lbose eurisuss, In môme eoutuwe existait aussi nu norä às l'Lspagne,

aux environs às Vigo, on notre collaborateur tut lui-même l'objst «l'une

pareille attention.
L'un às nos lecteurs aurnit-il connaissance àe quelqu'une às ces vieilles

coutumes, toujours bonnes n rappeler?
siLe t'outsur «-««Zâ, St kSSO.)

« La coutume que vous mentionner ànns votre Loutsur àu 31 sanvier
àernier comme àispnrue ànns le Llaut-Vnllv, existe encore clans I'H.ppsnreII.

» II est d'usage que /ou.v les consommateurs d'une salle à boire
présentent leurs verres au nouveau venu, mais pas à l'ètrangsr seulement,
mais à toute connaissance, qu'elle soit bonune ou tsmme.

« Lomme, en général, ils se connaissent presque tout àans uns localité,
il arrive parlois que l'arrivant se trouve àans ^obligation de kaire às sérieuses

libations! L'sst ce que s'ai eu l'occasion àe constater lors d'une àes dernières

Lanàsgsmsinàs à Hcppenrell-Ville.
» lins lemme entrant dans un établissement, s'est vue àans l'obligation

àe tremper ses lèvres dans plus às g» verres às boissons àes plus variées:
vin rouge, blanc, bière, cakè, sirop, eau-âe-vis, etc. bls pas accepter le verre,
est une grave insurs!

Albert Llardec/, (Lis Louteur uauckois, /eruier /SSS).

Patzina. — Über dieses alte Spiel berichtet der „Freie Rätier" in zwei
Notizen vom 27. Juni und 1. Juli 1913: Es handelt sich um ein Spiel, das vom
ganzen Kanton und von der ganzen Ostschweiz unseres Wissens nur noch in
Zernez im Unterengadin gepflegt wird. Im Unterland, Bern, Aargau und Zurich
nennt man es „Hornuß" In Zernez steckt das Spiel noch in primitiven
Formen. Was uns aber zu diesen Zeilen Anlaß gibt, ist die merkwürdige
Tatsache, daß wir keine Brücke finden zwischen Zernez und dem Unterland,
wie ist das Spiel nach Zernez gekommen, wurde es vor Jahrhunderten überall
gespielt und hat sich einzig in Zernez die alte, ursprüngliche Forin erhalten
können? Das ist ein Problem, das uns beschäftigt hat, seitdem wir selbst mit
Stecken und Schindel hantiert haben.

Hr. L. E. in Furna schreibt: „In Furna im Prätigau wird dieser Sport
noch eifrig betrieben von Jung und Alt. Vor einigen Jahren wurde sogar
auf dem idyllisch gelegenen „Scäva" ein Matsch zwischen den Furnern und
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bent .«çomufjerftub gürict) au?gefotf|tcit. S8ei bicfcr ©clcgenfjeit nincfjte matt bie

SBaljrnetjmitng, bafi ba? ©piet nidjt überall gfctdE) Betrieben wirb, fowofit tut
„©tedjcn" Wie int „Sdjlagcn". Sittel) bie 9lu?rüftung mar bcrfdfieben. SBatjrenb
mir gurner unfere »afclftedcn unb ftarîe ©djinbetn Benugten, Ratten bie

gürdjer eigen? berfertigte 58rettd)cn au? Rappel > ober Sinbentjolj; an bcit

Biegfamen langen Steden (©djtäger) war jit borberft ein breicctige? ffitßgdjen
angeBraäjt. Si? bor ca. 30 gatjren würbe biefer «Sport int benachbarten

©djanfigg audj noc£) eifrig Betrieben.

SSÖir freiten un? ü6er biefe tüiitteilungen, Warnt Wir bocp Beforgt, bafi
ba? fc£)öne, fportlidj gefunbe unb intcreffantc Spiet au? uttfcrcn ®aueu gatij
berfdjwinben mochte. 5Bietteidjt, baß man ben alten 5Bolf?Braudj namentticl)
in S3auern!reifen wieber ju Efjren jietjt.

Ein 58 o It g I a u B e b e r ©im mentaler 8ÏI p I e r. — fjerr
Serrer 9JÎ. ©oober in Dîotjrbacïj fenbct un? fotgenbe Sfotij au? ben

„Emmentaler Stadjridjten" (®atuin '? : „gn (Heutigen epftiert ttorfj ein

alter 5örauct|, bcr Slntafj ju gorfdjungen ittt ©cBiete be? SlBergtauBen? geBett

bürfte. Stile gatjre werben ltäntlicEj auf bent ©iingenenberg, unweit ber ©enn»

tjütte, brei ®age bor bcr Sttpauffatjrt in ben brei Ijöäjften SKatneit brei neue

©djinbeltt in ba? SZeffetgefirüpp üBer eine fumpfige ©teile, ein fog. „Ungtjür»
todj", gelegt. Stroit bor 70 gatjren erwähnte ber öiftorifer gatjn itt feilten
Sagen bie brei ©djinbetn unb jagte, wenn fie nicljt bort t)iugetcgt würben,
fo Brädjc bie Sßie^fettd^c au?."

©ine ©olbaten-58ariante ju „®arf t'? ®irnbl tiabn?" —
5B5enn wir rnübe finb bout ©jcrjiereu, gfttjlcn toir bie S8iertctftunben gtttit
önuptberlefen. Sßott allen SefeEjtett, bie ben langen Sag um unfere .föpfe
fügen, tjat ba? ertöfenbe „St&treten" bie reidifte 58ebeutung. SBir tieben
ben geieraBenb, an bem wir tun unb (äffen tünnen, wa? ber Stugcnblid er»

forbert. DB Wir nun in einer fteinbobigen Dfterta ober unter Breitblättrigeu
Staftanien tanjett, 58riefe fdjreibett ober SBoccia fpieten, immer ift grcube babei.

©tücfticfie gufricbenljeit ladjt in unferen §erjen, Wenn Wir unfere Jgeintat?

lieber anftimmen. Sängft jerfuttgen, fittb fie ittt? bod) immer wieber neu.

Eine? Slbenb? Ijörte ici) Stofegger? 58olt?tieb bout „®irnbt liabn", gu
beut ©otbaten bie fotgenben ©tropfen ^ingugebicEjtet Ijaben; itjrem fbuntor
Wirb nietttanb grollen.

58ümitj boH Verlange
§i jittn ôauptntc gaitge:
„®örf i'? ®irnbt liabn?"
§a»n»i gfragt.
„Stei ntin SJÎa, ba? git t'ei gäfdjt,
SBenn bu'? ®irnbt lieBfrijt, djitnfdjt i'tt Strrfifdjt!"

,£>a nit gwüfjt j'afange;
33i jurn SKajor gange :

„®örf i'? ®irnbt liabn?
§a»n»i gfragt.
„Stci min 3Ra, e? börf nit ft)

Socarnefcr SReitti finb für tttp."
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dem Hornnßerklub Zürich ausgefochten, Bei dieser Gelegenheit machte man die

Wahrnehmung, daß das Spiel nicht überall gleich betrieben wird, sowohl im
„Stechen" wie im „Schlagen", Auch die Ausrüstung war verschieden. Während
wir Furner unsere Haselsteckcn und starke Schindeln benutzten, hatten die

Zürcher eigens verfertigte Brettchcn aus Pappel oder Lindenholz; an den

biegsamen langen Stecken (Schläger) war zu vorderst ein dreieckiges Klötzchen

angebracht. Bis Vor ca, 30 Jahren wurde dieser Sport im benachbarten

Schanfigg auch noch eifrig betrieben.

Wir freuen uns über diese Mitteilungen, waren wir doch besorgt, daß

das schöne, sportlich gesunde und interessante Spiel aus unseren Gauen ganz
verschwinden mochte. Vielleicht, daß man den alten Volksbrauch namentlich
in Bauernkreisen wieder zu Ehren zieht.

Ein Volksglaube der Simmentnler Älpler, — Herr
Lehrer M, Sooder in Rohrbach sendet uns folgende Notiz aus den

„Emmentaler Nachrichten" (Datum?): „In Rcutigen existiert noch ein

alter Brauch, der Anlaß zu Forschungen im Gebiete des Aberglaubens geben

dürfte. Alle Jahre werden nämlich auf dem Günzenenberg, unweit der Sennhütte,

drei Tage vor der Alpauffahrt in den drei höchsten Namen drei nene

Schindeln in das Nessclgestrüpp über eine sumpfige Stelle, ein sog, „Unghür-
loch", gelegt. Schon vor 70 Jahren erwähnte der Historiker Iahn in seinen

Sagen die drei Schindeln und sagte, wenn sie nicht dort hingelegt würden,
so bräche die Viehseuche aus,"

Eine Soldaten-Variante zu „Darf i's Dirndl liabn?" —
Wenn wir müde sind vom Exerzieren, zählen wir die Viertelstunden zum
Hauptverlescn, Von allen Befehlen, die den langen Tag um unsere Köpfe
flitzen, hat das erlösende „Abtreten" die reichste Bedeutung, Wir lieben
den Feierabend, an dem wir tun und lassen können, was der Augenblick
erfordert, Ob wir nun in einer steinbodigen Osteria oder unter breitblättrigen
Kastanien tanzen, Briefe schreiben oder Boccia spielen, immer ist Freude dabei.

Glückliche Zufriedenheit lacht in unseren Herzen, wenn wir unsere Hciinat-
lieder anstimmen. Längst zersungen, sind sie uns doch immer wieder neu.

Eines Abends hörte ich Roseggcrs Volkslied vom „Dirndl liabn", zu
dem Soldaten die folgenden Strophen hinzugedichtet haben; ihrem Humor
wird niemand grollen,

Bi-n-ih voll Verlange
Hi zum Hauptine gange:
„Dörf i's Dirndl liabn?"
Ha-n-i gfragt,
„Nei min Ma, das git kei Füscht,
Wenn du's Dirndl liebscht, chunscht i'n Arräscht!"

Ha nit gwüßt z'asange;
Bi zum Major gange:
„Dörf i's Dirndl liabn?
Ha-n-i gfragt,
„Nei min Ma, es dörf nit sy

Locarnescr Meitli sind für my,"
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©i=n»i gang Berbttepe

§i gum 06erfcpt gfcpticpe :

„®örf i'S ®irnbt liabn?"
§am4 g fragt.
„Qa, ntin 95ia, ba§ cpafcpt bu pa,

„®cnn grab jept ifc£)t ja b'grau DBcrfcpt ba !"
SB. ®. (9Î. gürdjer 3*0- 8- ©ePternBer 1918.)

®er ©ranntwein int ©otfSmunb. — gm 3Btrt§pau8 im ®orfe §.
fajj eitt ©aft unb rief bent ©tuBemnabcpen gu: ,,®tfi, Bring mer no e§ ©röng!"
Staunt ïjatte er feine ©acpc, fo rief ein anberer, ber unterbeffen fein ©lääc^en
auSgetrunfen patte: „®ift, i ninte au no eS ifiubeti!" Unterbeffen fommt ein

grember in bie ©aftftube. Stuf bie grage, Wa3 ipnt gefällig fei, fagte er:
„SJteitfcpi, ir epent mir e§ ®ü£ Bringe!'' SMprenbbettt patte ein anberer fein
@Iä§cpen leer. 2118 ba§ ©tubenmeitepi ben gremben Bebiente, Befahl jener:
„®ifi, Bring mer no e8 ©inbBäumti, me geit nit ttf etm Sei fiei !" Sittn faut
einer mit einem taugen roten ©art unb fat) au§ wie brei feurige ®eufet unb rief:
„®tfi, e§ ifep ba StBa früfep, gUtner e8 @(e§It ©teipauer=©ofcpotee!" [©eaujotai§].
SttSbann fam ber Uanbjäger unb Befahl Barjcp : „®§ ©IcSti Drnig!" Stacp ipttt
erfdEjien ein ©auernfneept uttb ein ®refd^er ; ber erfterc wottte „eS ®(e8(i §at8-
Batfant", ber grnette „c ©eptuef ipetrot". ®octj fatttn waren biefe grttei gufriebem
geftettt, erfdjienen gtoci Jpotger. ®er eine Beftetttc „c8 ©aggeti XaberUSBaffer"
unb ber anbere „e§ ©aggeti g'lüterete tgerböpfetröjcpti !" @o ging e§ unter
alten unb neuangefomtnenen ©äften Weiter : „@§ @te§ti ©unb !", „e ©cfjnaBu
Botn ©unbe§gtft", „e§ ©iitterti ©unbeëbracf", „c§ t)atB8 ©cpöppti Sürtiwaffer",
„e8 ©cptüdti §erte", „e ®egi ©aaggeri", „e§ ®inertei»®paiB", „e8 ®röpfti
Dïeuf", „eS ©lober", „e§ ®(c§Ii ©aga&unbcnüt". ©o ging e8 Weiter Bi8 atte

Bebient Waren, ttnb jeber feinen „tieBen ©cpnapS" Bor ficE) patte.

(„©aftwirt" 3ürirf), 28. geBr. 1920.)

®racpt. — git ber „®rtBune be griBourg" Botn 9. Stuguft 1919 fie»

fcprciBt Stugufte ©eporberet Bei 2tn(ajj eine8 gcfteS in ©rutjère bie WeiBtirpe

Xracpt be§ ®reiergertanbe8 unb Befürwortet warm bereu Sötebereim

füprung.

fragen unb Qlnttoorten.
g unb ntagifeper 06 jette. güngft würbe in ©ettaep Bei ©ototpurn

ein gttnb gemaetjt, ber wot)t Bo(f§funb(td) intereffieren bürfte. gn einem ©alfett
eittcS aBge&roepeneit §aufe8 fanb fid) eilte 2tu8t)ütjlung, bie Bon aufjen I)cr
Bergapft war unb in biefer tagen bie ©egenftänbe, bie icp Beittegcnb gur ®itt=>

fiept fenbe. @8 fittb : 2 gettel geicpenfcprift unb ©ucpftaBcn, 3 ®erne Bon

Sßrunu§ fßabuS, 3 SBurgetfafern Bon Stttium SSictoraliS, 3 ©tücfcpen ©erg»

Iriftatt (eines baBon gang Wittgig), 3 ©tücfcpen »arg ober ©icgettad, 3 ©tücf«

epett Sarg ober ©ernftein. ®§ panbelt fiep wopt um eine ©epupmapreget für
ba§ neu erbaute §au8. ®ic ©eprift fepeint au§ beut 18. gaprpunbert gu
ftammen. gep paBe bie Pftangenrcfte Beftimmen taffen. SSir ftepen fieper bor
einer intereffanten fotftoriftifepen ®atfacpe uttb icp mücpte ©ie freunbtiepft er»

fuepen, ben gunb nun auep Bon biefer ©eite git prüfen unb mir gpren ©efunb
mitguteiten. ®8 wäre gu fragen, ob man niept git biefer ©rfepeinung fßaraU
teten gufautmcnftellen fottte. SJtir perföntid) ift feine Siteratur barüBergur Sanb.

©ototpurn. ®. ®a tarin of f.
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Bi-n-i ganz verbliche
Hi zum Obcrscht gschliche:

„Dorf i's Dirndl liabn?"
Ha-n-i gfragt.
„Ja, min Ma, das chascht du ha,

„Denn grad jetzt ischt ja d'Frau Obcrscht da!"
W. T, <N. Zürcher Ztg. 8. September 1918.)

Der Branntwein im Volksmund. — Im Wirtshaus im Dorfe H.

saß ein Gast und rief dem Stubenmädchen zu: „Eisi, bring mer no es Bröuz!"
Kaum hatte er seine Sache, so rief ein anderer, der unterdessen sein Gläschen
ausgetrunken hatte: „Eisi, i nime au no es Pudeli!" Unterdessen kommt ein

Fremder in die Gaststube. Aus die Frage, was ihm gefällig sei, sagte er:
„Meitschi, ir chent mir es Gllx bringe!" Währenddem hatte ein anderer sein

Gläschen leer. Als das Stubenmeitchi den Fremden bediente, befahl jener:
„Eisi, bring mer no es Bindbäumli, me geit nit uf eim Bei hei!" Nun kam

einer mit einem langen roten Bart und sah aus wie drei feurige Teufel und rief:
„Eisi, es isch da Aba früsch, gi-mer es Glesli Steihauer-Boscholee!" (Beaujolais).
Alsdann kam der Landjäger und befahl barsch: „Es Glesli Ornig!" Nach ihm
erschien ein Banernknecht und ein Drescher; der erstere wollte „es Glesli
Halsbalsam", der zweite „e Schluck Petrol". Doch kaum waren diese zwei zufriedengestellt,

erschienen zwei Holzer. Der eine bestellte „es Baggeli Xaveri-Wasser"
nnd der andere „es Baggeli g'lüterete Herdöpfelröschti!" So ging es unter
alten und Neuangekommenen Gästen weiter: „Es Glesli Bund!", „e Schnabu
vom Bundesgist", „es Glltterli Bundesdrück", „es halbs Schöppli Lürliwasser",
„es Schlückli Herte", „e Dezi Gaaggeri", „es Einerlei-Chaib", „es Tröpfli
Neuf", „es Blöder", „es Glesli Vagabundcnöl". So ging es weiter bis alle

bedient waren, und jeder seinen „lieben Schnaps" vor sich hatte.

j„Gastwirt" Zürich, 28. Febr. 1920.)

Tracht. — In der „Tribune de Fribourg" vom 9. August 1919

beschreibt Auguste Schorderet bei Anlaß eines Festes in Gruyère die weibliche

Tracht des Greicrzerlandes und befürwortet warm deren Wiedereinführung.

Fragen und Antworten.
Fund magischer Objekte. Jüngst wurde in Bellach bei Solothuru

ein Fund gemacht, der wohl volkskundlich interessieren dürfte. In einem Balken
eines abgebrochenen Hauses fand sich eine Aushöhlung, die von außen her
verzapft war und in dieser lagen die Gegenstände, die ich beiliegend zur Einsicht

sende. Es sind: 2 Zettel mit Zeichenschrift und Buchstaben, 3 Kerne von
Prunus Padus, 3 Wurzelfascrn von Allium Victornlis, 3 Stückchen
Bergkristall (eines davon ganz winzig), 3 Stuckchen Harz oder Siegellack, 3 Stückchen

Harz oder Bernstein. Es handelt sich wohl um eine Schutzmaßregel für
das neu erbaute Haus. Die Schrift scheint aus dein 18. Jahrhundert zu
stammen. Ich habe die Pflanzenreste bestimmen lassen. Wir stehen sicher vor
einer interessanten folkloristischen Tatsache und ich möchte Sie freundlichst
ersuchen, den Fund nun auch von dieser Seite zu prüfen und mir Ihren Befund
mitzuteilen. Es wäre zu fragen, ob man nicht zu dieser Erscheinung Parallelen

zusammenstellen sollte. Mir persönlich ist keine Literatur darüber zur Hand.
Solothurn. E. Tatarin off.
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