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©'efdj trejfener a§ ©aaf (§' iff unfauberer af§ ©etfe).

@ie efdf) fa faune Bon bie .fjofe! (©ic ift feine getnbin ber §ofen, b. ï). fie

mödjte gern Ijeiraten.)

®u ijengfdj ber 5îopf, tute e gfelfäcl)ter ,»af)n.

© ©cfjatfcfjen (igeiratSBernnttler) efr£) e fjimmlifc£)er 93ot.

©r efd) feijifer (Betrunfen) htte Sot.

QbE) fenn btr fan fctjmebbe on fan mairie („tri) fann bir feinen fdjmieben unb
feinen malen", fagt man p einer Xorffter, ber fetn Söräutigam recfjt ift).

®elb wie ©c£)taan (Steine) berbiene.

Sfner Ijot bem anbere bie Xfjir en bie §anb gel) (bie ©efcfjäfte gingen gut).
@r fagt fei tffetiru (Sßfaltnen) fort (er ift unBefütnmert).

©ie efefj betriebt ttrie e tocijeS (@efäfj) in e paar ipofen.

Dr. Q. Otâbanger.

Proverbes et dictons de la Vallée de Joux.

1. Toute rose devient gratacu (Toute beauté passe).

2. Quand une femme laide met au monde un bel enfant, on dit: Poueta

icata, biau minon (Laide chatte, beau minon)
3. Quand la grand' mère rend le bébé à la mère : Qu'a fai lou vé, lou lét-

chai (Que celle qui a fait le veau, le lèche).
4. Pour les demoiselles à marier: A 20 ans qui je veux, à 25 qui je peux,

à 30 qui me veut.
5. Dans ce monde, tout se vend, excepté les filles et les petits chats.

6. Que refousé aprè mousé (Qui refuse, après regrette).
7. On ne mange pas la beauté avec une cuillière, celui qui marie une belle

fille, en marie deux.
8. Il ne faut pas donner en cadeau à des fiancés des ciseaux ou des crochets

car les ciseaux coupent les amours et les crochets les crochètent.
9. Si quelqu'un marche sur la robe d'une dame ou d'une demoiselle, celle-ci

dit: Vous m'invitez à votre noce?
10. Une jeune fille veut-elle connaître le nom de son futur mari? Qu'elle

pèle une grosse pomme en ne faisant de la pelure qu'un seul ruban. Elle
prendra ensuite la pelure par les deux bouts, un dans chaque main, et la

lancera derrière elle. La pelure forme à terre une lettre qui est la

première du nom du futur mari. S'il ne se forme pas de lettre, la
personne en question restera vieille fille.

11. Quand un veuf sent à son nez des démangeaisons, c'est qu'une veuve pense
à lui, de même pour une veuve. (Communiqué par Mme A. B. P.)

ÇBoIfâfunMiéjje Splitter.
©IjiBig. — 9luf ben 15. SJtai fällt in ben fatljorifcfjen Statenbern ber

9îamen§tag ber pl. Sopfjie- ' ®a bie Säuern auf biefe Qeit getuirijulicf) mit
fcfjledjtem SBetter rechnen, fo nennen fte bie §eilige „bie djiBig ©ofte" ober

b'Softe ift djiBig.

S'esch trejfener as Saaf (s' ist unsauberer als Seife).

Sie esch ka saune von die Hose! (Sie ist keine Feindin der Hosen, d. h. sie

möchte gern heiraten.)

Du hengsch der Kopf, wie e gschächter Hahn.

E Schatschen (Heiratsvermittler) esch e himmlischer Bot.

Er esch schiker (betrunken) wie Lot.

Ich kenn dir kan schmedde on kan maule („ich kann dir keinen schmieden und
keinen malen", sagt man zu einer Tochter, der kein Bräutigam recht ist).

Geld wie Schtaan (Steine) verdiene.

Aner Hot dem andere die Thir en die Hand geh (die Geschäfte gingen gut).

Er sagt sei thelim (Psalmen) fort (er ist unbekümmert).

Sie esch verliebt wie e toches (Gesäß) in e paar Hosen.

Or. I. Olsvanger.

proverbes et clictons cle la Vallée cls soux.

1. Doute rose devient grataeu (laute beauts passe).

2. (juand ane kemms laicle met au momte an bet enkant, on dit: ?oueta
icata, biau minon (Daids obatte, beau minon)

3. Huaud la grand' mère rend le bèliê à la mère: Hu'a kai Ion vê, Ion lêt-
ebal (tZue eslle gui a kait le veau, le lèebs).

4. ?our les demoiselles à marier: .4 20 ans gui se veux, à 2h gui se peux,
à 30 gui me veut.

5. Dans oe monde, tout se vend, excepte les killss et les petits ébats.

6. Hue rekouse aprè mouse (ljui rskuss, après regrette).
7. On no mange pas la beauts avec une euillière, celui gui maris une belle

tills, en marie deux.
8. II ne kaut pas donner en cadeau à des tlancês des ciseaux ou des crocbets

car los ciseaux coupent les amours et les crocbets les crocbètent.
9. Li guelgu'un marcbo sur la robe d'une dame ou d'une demoiselle, celle-ci

dit: Vous m'invites à votre noce?
10. Une seune tills veut-ells connaître le nom de son kutur mari? tju'slle

pèle uns grosse pomme en ne kaisant de la pelure gu'un seul ruban, bills
prendra ensuite la pelure par les deux bouts, un dans cbague main, et la

lancera derrière elle. b,a pelure korme à terre une lettre gui est la

première du nom du kutur mari. 8'il ne se korme pas de lettre, la
personne en gusstion restera vieille lllls.

11. tjuand un veuk sent à son ne? des démangeaisons, c'est gu'une veuve pense
à lui, de même pour une veuve. (vommunigus par Km-- L., S,

Volkskundliche Splitter.
Chibig. — Auf den IS. Mai fällt in den katholischen Kalendern der

Namenstag der hl. Sophie.. ' Da die Bauern auf diese Zeit gewöhnlich mit
schlechtem Wetter rechnen, so nennen sie die Heilige „die chibig Sofie" oder

d'Sofie ist chibig.
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®aS „cgibig Sberli" nennt nton ben empfinbtidjen Sterb am Gcttbogen.

Sie ,,c£|tBtge ©ijpg" geigt ber erfte gufammentritt eines neugemftgtten
StateS (j. S3. StejirfSrat), mo nadj bem SSagtfampf bet noeg etmaS erbitterter
Stimmung bie S3efegung ber betriebenen Sommiffionen borgenommen mirb.

(St. ©cgmgj.)

Sitten. — Über biefe Sitte gibt aucg ©afanoba in feinen ffiiemoiren

Sluffcgtug. SBägrenb feiner Steife bon Snjern nact) Sototgurn madjte er in
einem ®orfe mit einem eingeimifcgen SSunbarjte einen abenblidjen ©parier»

gang. ®abei beobacgtete er, tbie an einem §aufe ein SJtann emporttetterte
unb in einem genfter beS erften StocEmerfeS einftieg unb berfcgmanb. gm
©tauben, eS fei ein ®ieb, madjte er ben ©girurgen barauf aufmerîfam, ber

ig tu jebodj larfjcttb erïtitrte:
„®iefer Straucg rnug Sie überrafdjen, altein er ift in mehreren Santonen

ber Scgroeij übticg. — ®er äJtenfcg, ben Sie foeben fagen, ift ein junger, ber»

tiebter Stauer, ber bie Stadjt atiein mit feiner Siebften anbringen miH. SJtorgen

früg bertägt er fie bertiebter als je, benn fie gemägrt it)m fitter nidjt bie

legten ©unftbejeugungen. §ätte fie bie Sdjmädje, feinen SSünfcgen gotge ju
teiften, fo märe eS magrfcgeinticg, bag er fie nidjt heiraten mürbe, unb bann
fcittbe fie fdjmer einen anbern SJtann."

„S3abautfet)". — gm totalen SBortfcgag ber Gsinmotjner bon ©ififon
fiieg ict) auf baS SBort „33abautfcg", baS fonft nirgenbS in ber nägern unb
meitern Umgebung als Stejeidjnung für ifSopanj ober ®ämon als SinberftgrecE

gebraucht mirb. ®em Urfprunge nadjforfdjenb, fanb idj nun, bag in grantreidj
im 13. gagrgunbert ein Sßopanj Sîartmanb genannt mürbe, morauS bie

tateinifd^e Stejeicgnung 35arbuatbuS entftanb. Sitjntidj ttingt baS SBort babau,
beffen ftdj. bie Slmmen SübfrantreidjS nodj jegt bebienen, um bie Sinbcr ein»

äufdjüdjtern. [SSir ermäfjlten meiter : teffinifeg babao, itatienifeg babo, juraffifeg
bobé, babofifcg Staubaug. Steb.]

©agenentftegung. — SSie Sagen entftegen tönnen, bietet bie gerr»
fegenbe ©tippe ttaffifdje SSeifpiete. gm gotgenben feien jmei fotdge gerbor»
gegoben, bie uralte S3orgänger gaben, aber bennodj neu entftanben finb.

1. ®aS ißefträuegtein. SJtitte Stuguft mürbe bon fßaffanten ber bor»
bern SJrücte in gbarg ein fo fcgarfer unb bureggegenber StermefungSgerucg
magrgenommen, bag unmiittürtieg baS ®afdjentucg bor bie Stafe gefügrt
mürbe. Stucg auf ber öaggenegg mürbe biefer Seidjengetudj tonftatiert, ebenfo

auf jiemtieger §öge am Stogberg ; bort mürbe eS bon biefer beftiatifdj rieegenben
Suftmette einigen jum Steerenfammetn ausgesogenen grauen fo übet, bag fie,
total uufägig gut Slrbeit, unberridjteter ®tnge geimtegrten. Stemoguer gögerer
Stegionen unb befonberS S3ergmanberer gaben biefen ©erueg miebergolt in un»
trügtieger Söeife magrgenommen, gauptfädjticg bei gögntuft an auf ber ©üb»

feite gelegenen gtanggen. ®aS gteidje mürbe am 8. September jeitmeife auf
beiben SDtgtgen tonftatiert. ®en fegreettiegen StermefungSgerucg ftettte man
mit alter unangenegmfter ®eutlidjteit obergatb beS ®orfeS Steinen in ber

Stiftung ©piegetberg feft. gn Dber»gberg mürbe ber ftarte StermefungS»

gerudj fegon im Stertaufe beS SÄonatS guti magrgenommen. Querft tadjte
man allgemein ob bieSbe^üglicgen Stugerungen, um bann aber balb gur Über»

jeugung ju tommen, bag eS galt bocg fo fei. Sludj feit bem SJtonat guti
tonnte bie ungeimtiege Steobadjtung nodg mandjmat gemadjt merben. SJtan
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Das „chibig Äderli" nennt man den empfindlichen Nerv am Ellbogen.
Die „chibige Sitzig" heißt der erste Zusammentritt eines neugewählten

Rates (z, B, Bezirksrat), wo nach dem Wahlkampf bei noch etwas erbitterter
Stimmung die Besetzung der verschiedenen Kommissionen vorgenommen wird.

(Kt. Schwyz.)

Kilten. — Über diese Sitte gibt auch Casanova in seinen Memoiren
Aufschluß. Während seiner Reise von Luzern nach Solothurn machte er in
einem Dorfe mit einem einheimischen Wundarzte einen abendlichen Spaziergang.

Dabei beobachtete er, wie an einem Hause ein Mann emporkletterte
und in einem Fenster des ersten Stockwerkes einstieg und verschwand. Im
Glauben, es sei ein Dieb, machte er den Chirurgen darauf aufmerksam, der

ihm jedoch lachend erklärte:
„Dieser Brauch muß Sie überraschen, allein er ist in mehreren Kantonen

der Schweiz üblich. — Der Mensch, den Sie soeben sahen, ist ein junger,
verliebter Bauer, der die Nacht allein mit seiner Liebsten zubringen will. Morgen
früh verläßt er sie verliebter als je, denn sie gewährt ihm sicher nicht die

letzten Gunstbezeugungen. Hätte sie die Schwäche, seinen Wünschen Folge zu
leisten, so wäre es wahrscheinlich, daß er sie nicht heiraten würde, und dann

fände sie schwer einen andern Mann."

„Bab autsch". — Im lokalen Wortschatz der Einwohner von Sisikon
stieß ich auf das Wort „Babautsch", das sonst nirgends in der nähern und
weitern Umgebung als Bezeichnung für Popanz oder Dämon als Kinderschreck

gebraucht wird. Dem Ursprünge nachforschend, fand ich nun, daß in Frankreich
im 13. Jahrhundert ein Popanz Barbuand genannt wurde, woraus die

lateinische Bezeichnung Barbualdus entstand. Ähnlich klingt das Wort davon,
dessen sich die Ammen Südfrankreichs noch jetzt bedienen, um die Kinder
einzuschüchtern. sWir erwähnen weiter : tessinisch dabao, italienisch bodo, jurassisch

dobê, davosisch Baubautz. Red.j

Sagenentstehung. — Wie Sagen entstehen können, bietet die

herrschende Grippe klassische Beispiele. Im Folgenden seien zwei solche

hervorgehoben, die uralte Vorgänger haben, aber dennoch neu entstanden sind.

1. Das Pesträuchlein. Mitte August wurde von Passanten der
vorder» Brücke in Jbach ein so scharfer und durchgehender Verwesungsgeruch
wahrgenommen, daß unwillkürlich das Taschentuch vor die Nase geführt
wurde. Auch auf der Haggenegg wurde dieser Leichengeruch konstatiert, ebenso

auf ziemlicher Höhe am Roßberg; dort wurde es von dieser bestialisch riechenden

Lnftwelle einigen zum Beerensammeln ausgezogenen Frauen so übel, daß sie,

total unfähig zur Arbeit, unverrichteter Dinge heimkehrten. Bewohner höherer
Regionen und besonders Bergwanderer haben diesen Geruch wiederholt in
untrüglicher Weise wahrgenommen, hauptsächlich bei Föhnluft an auf der Südseite

gelegenen Flanggen. Das gleiche wurde am 8. September zeitweise auf
beiden Mythen konstatiert. Den schrecklichen Verwesungsgeruch stellte man
mit aller unangenehmster Deutlichkeit oberhalb des Dorfes Steinen in der

Richtung Spiegelberg fest. In Ober-Jberg wurde der starke Verwesungsgeruch

schon im Verlaufe des Monats Juli wahrgenommen. Zuerst lachte

man allgemein ob diesbezüglichen Äußerungen, um dann aber bald zur
Überzeugung zu kommen, daß es halt doch so sei. Auch seit dem Monat Juli
konnte die unheimliche Beobachtung noch manchmal gemacht werden. Man
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Befann fictj nidjt lange metjr, menn fid^ bie „tötetnbe" üuftfirömung Berner!«

Bar machte, bie genfter gu jd^fie^ett. ®iefe äSahrnehmungen im altert &anbe

©ctjmhg erregten; bte ©emitter ttnb ttmrben fofort in Qufammenhang mit ber

©rtppe geBractjt, bie gerabe gu jener Qeit ftart tm bärtigen S3egir! auftrat.
®ie Soïatfmeffe hingegen beutete bie SRôgtidjïeit an, baß entmeber Bon ber

SSeftfrottt ober Bon ben fübtidjen ©chlachtfetbern fti^ SSertuefungSbünM Bis

unter bie SDttjtÇen Berirrt hätten. ®a bie eigentliche Urfadje biefer miber»

märtigen ©erflctje auch nic£)t aufgettärt toorben ift, hat &ie SBahrnehmung
ben ©runb gur ©agenBibung eines neuen ißefträuchteinS gelegt. '

2. ®er ©riphemänbet. 3n ben ©ggBergen oB Slttborf toaren biefen
©omrner einige junge 53urfc|en unb SKäbctjen in einer pfammen.
Sftan fpradj biet Bon ber ©riftfte, bie umging. ®a mactjte einer ber S3urfct)en

einen SÄftnbet ober SBaßautfct) (eine ïleine menfchtiche gigur) unb fpractj: „®aS

ift jeßt bie ©ripfoe, aBer jeßt motten mir eins tangen ; biefe muß uns jeßt noch

nicht untertriegen !" ©efagt, getan, unb man BtieB guter ®inge. tgeute heißt cS,

baß fchon fieBen, bie baBei gemefen, unter bem SSoben liegen, mit ber S3e«

gränbung, met! fie mit fotdj ernften Sachen ©foott getrieBen.

XotenBrauct). — ©8 ftarB fyex ïûrglich eine atte grau. ®er Seicße

legte man einen ©taht auf bie §erggrube. Stuf bte.grage, meStjatB, mürbe

mir gejagt, baß baBon bte Seidje fcijön Bleibe, b. £)• bie ©efichtSpge Bei ber

©tarre fich nicht bergerren. ®er ©tatjt bürfe aber nur au§ ©ifen Beftetjen,
b. h- (eirt §otgtjeft tjaBen. ©8 fei fchon Borgeïommen, baß am britten ®ag
ber ©tatjt (tffießftaht) ficß gong in bie §aut hinein gefenït hctBc, baß man itjn
herausreißen mußte. ®ie SSerftorBene mahnte noch bier ®age borher in einem

§aufe, in bem ein tteineS Kinb geftorBen mar. ©ie fagte mir fetBer, baß ba§

Kinb nicht hätte gftaBetig toerben motten, atfo bie Sotenftarre nicht eintreten

mottte, unb jeßt muffe Batb mieber jemanb aus ber Stahe fterben.

©ififon. St- ©chatter.

SSottSïunbticheS au§ bem Kanton 33ern.

1. 3'breie bröfdje. — ®rei fd^Iächt ©chteg,
®rei guet, guet.
Stüt g'Stüni?
KeS 33rot meh?

3ß git'S @ätb.

gebe geite mirb miebertjott. (Deimberg.)

2. ®ie Sßagb fchägt ben Stahut: „©tjwmen i be nit hüt, fo cïjumen

i be morn."
®ie Köchin tann'S Beffer: „SSäge biner Bin i ba. SMge biner Bin i ba.

(Deimberg.)

3. SBogetftimmen: a) 'S SRetfeli frogt: „SBi mit? SBimit? SBi mit?"
'8 33uefinïti git tBfcfjeib? „2Bit, mit, mit, mit Bis ge ©igeriSmiu".

b) ®r ®ifchtet macht „Sitig 33irti! Qitig SSirti!"

c) ®'SC8iggte(©tein(aug). 'S SBiBti feit: „©tpum. ©tpum". (tanggegogen)
'S SJtanbti git Slntmort : „3 min 3 miu 3 toiu !" (turg)
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besann sich nicht lange mehr, wenn sich die „tötelnde" Luftströmung bemerkbar

machte, die Fenster zu schließen. Diese Wahrnehmungen im alten Lande

Schwyz erregten die Gemüter und wurden sofort in Zusammenhang mit der

Grippe gebracht, die gerade zu jener Zeit stark im dortigen Bezirk auftrat.
Die Lokalpresse hingegen deutete die Möglichkeit an, daß entweder von der

Westfront oder von den südlichen Schlachtfeldern sich Verwesungsdünkel bis

unter die Mythen verirrt hätten. Da die eigentliche Ursache dieser

widerwärtigen Gerüche auch nicht aufgeklärt worden ist, hat die Wahrnehmung
den Grund zur Sagenbidung eines neuen Pesträuchleins gelegt, '

2, Der Grippemändel, In den Eggbergen ob Altdorf waren diesen

Sommer einige junge Burschen und Mädchen in einer Alphütte zusammen.
Man sprach viel von der Grippe, die umging. Da machte einer der Burschen
einen Mändel oder Babautsch (eine kleine menschliche Figur) und sprach: „Das
ist jetzt die Grippe, aber jetzt wollen wir eins tanzen; diese muß uns jetzt noch

nicht unterkriegen!" Gesagt, getan, und man blieb guter Dinge, Heute heißt es,

daß schon sieben, die dabei gewesen, unter dem Boden liegen, mit der

Begründung, weil sie mit solch ernsten Sachen Spott getrieben.

Totenbrauch. — Es starb hier kürzlich eine alte Frau, Der Leiche

legte man einen Stahl auf die Herzgrube, Auf die Frage, weshalb, wurde
mir gesagt, daß davon die Leiche schön bleibe, d, h. die Gesichtszüge bei der

Starre sich nicht verzerren. Der Stahl dürfe aber nur aus Eisen bestehen,

d, h, kein Holzheft haben. Es sei schon vorgekommen, daß am dritten Tag
der Stahl (Wetzstahl) sich ganz in die Haut hinein gesenkt habe, daß man ihn
herausreißen mußte. Die Verstorbene wohnte noch vier Tage vorher in einem

Hause, in dem ein kleines Kind gestorben war. Sie sagte mir selber, daß das

Kind nicht hätte gstabelig werden wollen, also die Totenstarre nicht eintreten

wollte, und jetzt müsse bald wieder jemand aus der Nähe sterben,

Sisikon, A, Schaller.

Volkskundliches aus dem Kanton Bern,
1, Z'dreie drösche. — Drei schlächt Schleg,

Drei guet, guet,
Nüt z'Nüni?
Kes Brot meh?
Jtz git's Gäld.

Jede Zeile wird wiederholt. (Heimberg,)

2, Die Magd schägt den Rahm: „Chumen i de nit hüt, so chumen

i de morn."
Die Köchin kann's besser: „Wäge diner bin i da. Wäge diner bin i da,

(Heimberg,)

3, Vogelstimmen: a)'s Meiseli frogt: „Wi wit? Wi wit? Wi wit?"
's Buefinkli git Bscheid? „Wit, wit, wit, wit bis ge Sigeriswiu",

b) Dr Dischtel macht „Zitig Birli! Zitig Birli!"
e) D'Wig g le (Steinkauz), 's Wibli seit: „Chuum, Chuum". (langgezogen)

's Mandli git Antwort: „I wiu! I wiu! I wiu!" (kurz)
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dj ®'. äBilbtube: „§anS iRuebi,
2Bo toofcij Iji?"
,,@e ®tjun udje."
„2BaS madje?"
„Sljorn cfjaufe."
„SBie Diu?"
„® 5Kütt!" (Deimberg.)

4. Slnbere ®ierftimnten. — a) '§ ©cä)öfelt fragt : „Slluetterli, too toe

mer Çt ?" ®'2lue feit: „Uf e33ärg !" Sdf: „IXf toeleSBärg?" SI.: llf ene»n*9lfa!"

b) 'S <ScE)öfelt : „SKier toei tjei!"
®' Slue: „SBiu no grab e fjanfafele nätj." (Deimberg.)

5. ©lodenftimmen. — a) Sauf gang, faring gäng." (8totjrbadj.)

b) 3'8itttmertoalb, fi b'Scïjelmen aü. (©loden in Qimmertoalb.)
®'3immertoaIber Ijeige brunt be SSefaer e ©logge gfto^le. (33efa.)

6. ®ie Soïomotibe ber Sangenttjal»£)utttoi(=33a{)n entgünbete toieberïjolt
burclj gmtïentourf §auSbädjer. Il notti macïjt ft be gäng: „©it's ädjt öffaiS?
©it'S äcfjt öfjpig ?" (9îoïjrbacïj.)

7. äßuf itinftr unten te. — grüner, melfa als Ijeute, fjerrfdfte ber

Sraudj anläfslidj ber §od)geitSfeiern gu taugen. ®ann machte
®ie Klarinette: „gejj geit Sljrü| u Siben a."
®ie Baßgeige; „SBie lang fott'S toäre? 28ie lang foil's toäljre?
®ie ©eige: „Üfen itfe SäbeStag! Üfen üfe SäbeStag!"
8.- SCSenu ber S ä r g r a b b (Koltrabe) träcffgenb überS ®orf ruft: „Sptgg!

Sldjtgg!", fo fdfaeien itjrn bie Kinber gu:
„3tabb, Stabb,

§inbrem §ag
Sit eS tot'S 33Iag." (S3riengtoiler.)

9. ®aS SKarientäferdjen nehmen bie Kinber auf bie §anb:
a) „®imelgüegi, flüg uf, flüg uf!

Säg §imelbater, äS füll fdjön SSätter gä,
Sffiätter gä."

b) „Çimelgûegeli, flüg uf, flüg uf, flüg uf
©ang fäg etn Sßater, 's föfl ntorn ftffan fi,
feftün ft, fcljön fi! (Deimberg.)

10. ®er Knabe nimmt eine Schnede in bie .fiattb :

„Sdjnägg, Sdjnägg,
Qeig mer biner bier §oren,
Sufdjt rierren bi uf en ®iggel«®äggelftetn." (SSriengtoiler.)

11. SffiildjgäEine. — ®ie erften IjerauSgegogenen 3äfjne toirft baS

Kinb tnS geuer:
„girli, girli, gib mier en gulbaga Qafatb
tlnb t toil bier en beinaga gän." (S3riengtoiler.)

12. ®S Stifetenmannbelti. — SBom 33riengerberg löfen ficfj öfters
gelSmaffen unb ftürgen ben §ang hinunter. ®ann fagen bie Seute: „®em
iRifetenmannbeHt ifdjt abereiS (an br §utten) en SörätfdjenfcEjnuer gerfdfjrtffen."

(S3riengtoiler.)
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à) D' Wildtube: „Hans Ruedi,
Wo wosch hi?"
„Ge Thun uche."

„Was mache?"

„Chorn chaufe."

„Wie viu?"
„E Mütk!" (Heimberg)

4. Andere Tierstimmen. — a) 's Schöfeli fragt: „Muetterli, wo we
mer hi?" DÄue seit: „Uf e Bürg!" Sch : „Uf wele Bärg?" A.: Uf ene-n--Alp!"

b) 's Schöfeli: „Wer wei hei!"
D' Aue: „Win no grad e Hampfele näh." (Heimberg.)

5. Glockenstimmen. — a> Lauf gäng, spring gäng." (Rohrbach.)

b) Z'Zimmerwald, si d'Schelmen all. (Glocken in Zimmerwald.)
D'Zimmerwalder heige drum de Belper e Glogge gstohle. (Belp.)

6. Die Lokomotive der Langenthal-Huttwil-Bahn entzündete wiederholt
durch Funkenwurf Hausdächer, kl notti macht si de gäng: „Git's ächt öppis?
Git's ächt öppis?" (Rohrbach.)

7. Musikinstrumente. — Früher, mehr als heute, herrschte der

Brauch anläßlich der Hochzeitsfeiern zu tanzen. Dann machte
Die Klarinette: „Jetz geit Chrütz u Liden a."
Die Baßgeige; „Wie lang soll's wäre? Wie lang soll's währe?
Die Geige: „Ilsen üse Läbestag! Üsen üse Läbestag!"
8.- Wenn der B ä r g r a b b (Kolkrabe) krächzend übers Dorf ruft: „Achtzg!

Achtzg!", so schreien ihm die Kinder zu:
„Rabb, Rabb,
Hinbrem Hag
Lit es tot's Blag." (Brienzwiler.)

9. Das Marienkäfer chen nehmen die Kinder auf die Hand:
a) „Himelgüegi, flüg uf, flüg uf!

Säg Himelvater, äs söll schön Wätter gä,
Wätter gä."

b) „Himelgüegeli, flüg us, flüg uf, flüg uf
Gang säg em Vater, 's söll morn schön si,

schön si, schön si! (Heimberg.)

10. Der Knabe nimmt eine Schnecke in die Hand:
„Schnägg, Schnägg,
Zeig mer diner vier Hören,
Suscht rierren di uf en Tiggel-Täggelstein." (Brienzwiler.)

11. Milchzähne. — Die ersten herausgezogenen Zähne wirft das
Kind ins Feuer:

„Firli, Firli, gib mier en guldaga Zahnd
Und i wil dier en beinaga gän." (Brienzwiler.)

12. Ds Rifetenmanndelli. -^Vom Brienzerberg lösen sich öfters
Felsmassen und stürzen den Hang hinunter. Dann sagen die Leute: „Dem
Rifetenmanndelli ischt abereis (an dr Hütten) en Brätschenschnuer zerschrissen."

(Brienzwiler.)
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13. ©' Çolgmieterren. — 3m SBatbe lauert bie §oIjmutter auf
ffitttber, welthe tein Solj pjammenlefen unb faul Ijerumfcfilenbem uub ber« «

fdjteppt fie. (S3rien$wiler.)
14. © § ©tritterrengrofi (©triterren eiu SBalb an ber 33rünig=

ftrafje. @roft ©rofsmutter) ift Wahrfcheinlitf) mit ber §o (puttter berWanbt.

tinber, Welche ficÇ nicht Waffen unb tärnmen, firaplt bie Sllte mit eifernem
Sontra unb Wäftljt fie mit rauhem Summen. (S3rien$wiler.)

15. ®' Stuehgampellen unb b' Stuefsdjah—Stuf ber Stuefjbieli,
bem oberften S3oben unter bem ©chmbelbath, fpitlen unabhängig boneinanber
b'SluehgampeKen, ein altes SSeib, unb b' Otuefschafs. UWatlige ffiittber werben
mit ihnen eingefcljüthtert. (Sitienjwiler.)

16. ©r §aagenman. — ©r jieljt mit einem »aten ffiinber, welche
am Stanbe be? ®orfweiIjer§ ftehen, in§ SGSaffer hinunter. (S3rienjwiler.)

17.3m ©oggeiierWatbe liegt ein mädhtiger ginblinggbloct, ber

©oggeliftein. ©ort holt bie §ebamme bie finber. (S3rienjwiler.)
Dtohrbach- 9K. ©odber.
Steppte au§ bem 17. 3a*5*huttbert. — gfolgenbe Steppte auë

einer auf ber S3a§ter ttniberfitätlbibliothet befinblic^en Sammlung au§ bem

Slnfang be§ 17. 3ahrlpnbert§ topierte ich a'§ Beitrag pr ©efchtcpte ber

SBolfSmebijin. SBerftfjtebene Slnpitfjen laffen barauf fdjtiehen, bah &a§ SJtanu8=

tript in 58afel ober beffen Umgebung entftanben ift.
©in ©emifje fünft für ben h'nfal&en ©ich tag. — ©in

3unge ©chwalben, fo im lieft liegt, bnb ©tich ihr ein Slug aufs, Iah 3. ®ag
ligen bnb binbt an bem recht fufs mit rottwergfaben mit ©pbt bnb gehe an
bem britten tag Wtber ï)in p bmb bie Qeit, ba bu im bie Slug en Slufsgeftodjen
haft, ban tombt ber Silt, bnb bringt bir ein ©tein. ©iefen Stein thue in ein
feibe§ tiec^Ie bnb fyenälj 3n an ben h<rth, e§ berieft bitfj bie Weit bu§ Slm haljs
tregtg bnb 3ft bewert.

©eperblut bnb leber bnb ftojs bnber ein anber bnb giebfs bem tranken
ein. efi berieft in; ift bewert.

SSeihWegeritfj 3 blettlin bor Çetlë ein in ber Wunben er ïann nit mehr
Wunbt Werben probatum est.

fytem mart einer bah poet)§ hatt. ©in hennen bie atterweijs 3ft bnb

prreijs fie ob ben SJtenfchen fo berieft in, bnb bah «in 33lut bf ben tränten
feit fo würf bie hennen h'tüoeg Slljs ban fo Wirt ber SJtenfth ©efunbt.
probatum est.

gür ben hinfallenben ©ith tag.— Stimb ein har bon einem SSolff
bnb 3h bu wurft ©efunbt; bie Weiber mühen bah hert bon einer Wölffin
effen, ift auch gut Wan einer ein gürtel aufs einer wolffêljaut, e§ ift, auch gutt
Wer grofsen Sluf bloher haut tregt ein Waffer bon benen h'Utmlifchen liegen
blumen früoe bnb p Slbenbt getrunten.

31 gl), hwenfcljallen bon einem SJtenfdjen bah nit in ©rtreidh 3ft gelegen,
bnb 15 frommen Äflrnleb Slutp gt) bnb in ein Walt glefstem boll linbten ®he
Waffer eingeben §ülfft e§ Icit, fo gieb§ 3ut noch einmahl @in§.

Slliut. ©iftelier ©inen Qungeit ©torctdhen mit aller ©ubftanfe, ber nit bf
©rbtridj tommen 3fr Qt& ihm bah waffer p trinken, eg foil p helffen.
Slliut ©ontra Sßrei§ : ®ie SDtittel Stinb bon einer linb bör§ pn : gieb§ ein tinbt
bah erft gebopren Würt in bah ©i'ft IJtäfKe fouiel bu in 2 fingeren erheben

magft fo prep? Stit berüehren.
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13. D' Holzmieterren. — Im Walde lauert die Holzmutter auf
Kinder, welche kein Holz zusammenlesen und faul herumschlendern und ver- »

schleppt sie. (Brienzwiler.)
14. Ds Stritterrengrosi (Striterren — ein Wald an der Brünig-

straße. Grosi — Großmutter) ist wahrscheinlich mit der Holzmutter verwandt.
Kinder, welche sich nicht waschen und kämmen, strählt die Alte mit eisernem
Kamm und wäscht sie mit rauhem Lumpen. (Brienzwiler.)

15. D' Rueßgampellen und d' Rueßchatz. — Auf der Rueßdieli,
dem obersten Boden unter dem Schindeldach, spuken unabhängig voneinander
d'Rueßgampellen, ein altes Weib, und d' Rueßchatz. Uwatlige Kinder werden
mit ihnen eingeschüchtert. (Brienzwiler.)

16. Dr Haagenman. — Er zieht mit einem Haken Kinder, welche
am Rande des Dorfweihers stehen, ins Wasser hinunter. (Brienzwiler.)

17. Im Doggellerwalde liegt ein mächtiger Findlingsblock, der

Doggelistein. Dort holt die Hebamme die Kinder. (Brienzwiler.)
Rohrbach. M. So oder.
Rezepte aus dem 17. Jahrhundert. — Folgende Rezepte aus

einer auf der Basler Universitätsbibliothek befindlichen Sammlung aus dem

Anfang des 17. Jahrhunderts kopierte ich als Beitrag zur Geschichte der

Volksmedizin. Verschiedene Anzeichen lassen darauf schließen, daß das Manuskript

in Basel oder dessen Umgebung entstanden ist.

Ein Gewiße Kunst für den h in falben Sichtag. — Ein
Junge Schwalben, so im Nest liegt, vnd Stich ihr ein Aug auß, laß 3. Dag
ligen vnd bindt an dem recht fuß mit rottwergfaden mit Eydt vnd gehe an
dem dritten tag Wider hin zu vmb die Zeit, da du im die Augen Außgestochen
hast, dan kombt der Alt, vnd bringt dir ein Stein. Diesen Stein thue in ein
seides tiechle vnd henckh In an den halß, es verlest dich die weil dus Am halß
tregts vnd Ist bewert.

Geyerblut vnd leber vnd stoß vnder ein ander vnd giebß dem krankhen
ein. eß verlest in; ist bewert.

Weißwegerich 3 blettlin vor Heils ein in der wunden er kann nit mehr
wundt werden xrobatum est.

Item wan einer daß preys hatt. Ein Hennen die allerweiß Ist vnd
zerreiß sie ob den Menschen so verlest in, vnd daß ein Blut vf den kranken

felt so würf die Hennen hinweg Altz dan so Wirt der Mensch Gesundt. pro-
datum est.

Für den hinfallenden Sichtag.— Nimb ein har von einem Wolff
vnd Iß du wurst Gesundt; die Weiber müßen daß Hertz von einer wölffin
essen, ist auch gut wan einer ein gürtel auß einer wolffshaut, es ist, auch gutt
wer großen Auf bloßer haut tregt ein Wasser von denen himmlischen liegen
blumen früoe vnd zu Abendt getrunken.

31 gy. hirenschallen von einem Menschen daß nit in Ertreich Ist gelegen,
vnd 15 Prommen Körnled Auch gy vnd in ein walt gleßlein voll lindten The
Wasser eingeben Hülfft es Nit, so giebs Im noch einmahl Eins.

Aliut. Distelier Einen Jungen Storckchen mit aller Substantz, der nit vf
Erdtrich kommen Ist, gib ihm daß Wasser zu trinkhen, es soll zu helffen.
Aliut Contra Preis: Die Mittel Rind von einer lind dörs yn: giebs ein kindt
daß erst gebohren wärt in daß Erst Mäßle souiel du in 2 fingeren erheben
magst so preys Nit berüehren.



— 11

©in Quitter ju geBen fürbaß ^reifc£)I. — 9tp. SBurpel bnb B..en

» petonica. Sitepen mtflel bie förberen fMrnfcgall bort einem botten topf geprent,
au 31. 9?egelin galgant lauenbet aub mugcatnug 3 : 5 ©ubbe ©abantonp
an 31. .gncfparp 3 ig fl bf gieß bauon alle SDÎorgen 13 in Beonia Slqna.

gut bie © e l f u cp t bnb fieBer. — DîimB bem ïranïpen 3. paar au§
bem topff bnb lag in an öenbten bnb fügen bie Icegell abfcpnepben SBnb tpue§
in ein pappt bnb eine fepbten fab Stuff ben Sftücfpen Qn bem Flamen ©otteg
beg SSatterS S3nb beg ©opneg bnb beg pegligen ©eift bnb Bett brep Satter
Snfer bnb 3 Slue Uiaria bnb ein glauben inn fein peplige fünff imtnb in fein
Bittreg lepbten bnbt ©terBen bnb loirff ben ïreBg in ein fliegenbt to äffer

probatum est.

g ü r ä® e t a g b e t g ü n. — fcprgB Sluff ein Säapperlin biefe nacpfolgenbe
loortt ©t 9 acpainig bnb pei§ ben SRenfcpen Stiebet tneien, Snb ein ißater
Diofter Betten ben §epligen Stammen, Snb SîintB ein Stabel bnb fticp bitrrp ein

Jfeben SucpftaB alle SBeil bem SKenfcpen mepe ift, Snb men bem SOtenfcpen

nimmer mepe gft, fo ftictj nimmer fürBag bnb nimB ben gebbet bnb mürf in
in ein ftiffent maffer ©g ift gerecpt.

g tt t gapntuepe. — Aedany Sabnat Emanuüm Süm malüm est -j-
§eHp -|- Igelit) -|- fjetlp, nun reicp mir iget beine §antt nimmermepr fcpebe

bir ïein gapn, in bem Stamen + ©otteg Satterê - |- bnb beg -j- ©opneg, bnb
beg pepligen ©eifteg Slmen barnacp (nie niber bnb Bett 5 pater nofter, Slub

Sötaria, bnb glauben.
Sont Stiefen. — grancigcug § äff net, alt ©tabtfcpreiBer SöBlicper

©tabt ©olotpurn fcpreibt 1666 in „®er Stein ©olotpurner SlKgemeinen ©cpato»

ipiap §iftorifcper ©eift » aucp meltlicper bornembften ©efcpicpten bnb öänblen"
II. SCeil p. 213.

Sin 1529. „3)ig gaprg ift in gang Seutfcplanb ber ©nglifcp ©cptoeig.
ein netue Srantpeit / baran bit taufent SJtenfcpen geftorBen / Belannt morben:
Sie Seutp toeldpe barmit Bepafft / mügten neben einem ftarfen ©cpmeig am
gangen SeiB / fiep offt ernieffen / bnb fielen barnacp Stobt bapin: SarumB
ift ber löBIicp munfep bnb noep peut ju Sag, meprenber 33raudj entftanben /
bag man ju einem / ber fiep bernieffet, gemeiitiglicp fagt / Igelffe bir ©Ott."

^Senglingen. §. 58 u e g.

Médecine populaire (Jura Bernois).
Communication de M. le Dr. E. Gbeppin, Bâle.

1. Brierre pour la guerison des yeux. — Cest de Dieu de Jésus Christ,
ce grand Dieu si cet la tache Dieu la détache ; si cet le bron Dieu lui sois

bon, si cet longle Dieu la désongle, si cet le blemche Dieu y soit a landrois,
si cet le rouget Dieu y soit si cet la toile Dieu la claire; quel mal que ce
sois au nom du père, du fils, du StEsprit Amen Jésus: Répété trois foi.

** *
Cette formule, dont nous avons respecté l'orthographe, était accompagnée

des lignes suivantes :

Sans la foi, ma chère amie ceci n'est rien; demandé premièrement le
nom de Batême du malade Ceci ce répète 9 jours. La prierre se fait avant lever
du soleil et après le couché. On ne prend auqu'un payement quoi que ce sois

2. Prierre pour la Brulure. — Feu per la chaleur comme Juda per
sa couleur lorsqui tray notre Seigneur au Jardin des Olivier et soufflé de

sur la Brulure.

— 11

Ein Pulver zu geben fürdaßPreischl, — Rp.Wurtzel vnd b.,en

» petonica, Aichen mistel die förderen Hirnschall von einem dotten köpf geprent,
au 31. Negelin galgant lauendel and mußcatnus 3 : ö Eubbe Cadamony
an 31. Zuckhary 3 iy fl vf gieb davon alle Morgen 13 in beonia Aqua.

Für die Gelsucht vnd fieber. — Nimb dem krankhen 3. haar aus
dem kopff vnd laß in an Hendten vnd füßen die Negell abschneyden Vnd thues
in ein papyr vnd eine seydten fad Auff den Rückhen In dem Namen Gottes
deß Batters Vnd des Sohnes vnd deß heyligen Geist vnd bett drey Batter
Vnser vnd 3 Aue Maria vnd ein glauben inn sein heylige fünsf wund in sein

bittres leydten vndt Sterben vnd wirff den krebs in ein fließendt Wasser

prodatum est.

Für Wetag derZän. — schryb Auff ein Bapyerlin diese nachfolgende
wortt St 9 achainis vnd heis den Menschen Nieder kneien, Vnd ein Pater
Noster betten den Heyligen Rammen, Vnd Nimb ein Nadel vnd stich durch ein

Jeden Buchstab alle Weil dem Menschen wehe ist, Vnd wen dem Menschen
nimmer wehe Ist, so stich nimmer fürbaß vnd nimb den Zeddel vnd würf in
in ein flissent Wasser Eß ist gerecht.

Für Zahnwehe. — ^.edan/ Ladnat tìlmsnuûm Là malà est -s-

Helly -s- Helly -s- Helly, nun reich mir Her deine Hantt nimmermehr scheve

dir kein Zahn, in dem Namen -s- Gottes Batters si vnd deß -si Sohnes, vnd
deß heyligen Geistes Amen darnach knie nider vnd bett 5 Pater noster, Auv
Maria, vnd glauben.

Vom Niesen. — Franciscus H äffn er, alt Stadtschreiber Löblicher
Stadt Solothurn schreibt 1666 in „Der Klein Solothurner Allgemeinen Schaw-
Platz Historischer Geist - auch weltlicher vornembsten Geschichten vnd Händlen"
II. Teil p. 213.

An 1S29. „Diß Jahrs ist in gantz Teutschland der Englisch Schweiß,
ein newe Krankheit / daran vil tausent Menschen gestorben / bekannt worden:
Die Leuth welche darmit behafft / müßten neben einem starken Schweiß am
gantzen Leib / sich offt erniessen / vnd sielen darnach Todt dahin: Darumb
ist der löblich Wunsch vnd noch heut zu Tag. wehrender Brauch entstanden /
daß man zu einem / der sich verniesset, gemeiniglich sagt / Helffe dir Gott."

Wenslingen. H. Bueß.

ItWecMS Foptàîrs (âra Zernäsi
Oommuoioation de N. Is Or. O. Onxrrm, ttàls.

1. Mitr 5a ckss z/sîtar — Liest de Dieu de lôsus Librist,
os granit Oien si ost la tacbs Oieo la dstacke; si ost te bron Dieu tut sols

don, si ost langte Dieu la desongle, si cet le dtswode Oien ^ soit a landrois,
si ost le rangst Dieu ^ soit si cet la toile Oien la clairs; qnel mal que os
sois au nom du père, du tils, du Ltlllsprit àisn Issus: tlôpôtô trois toi.

»
s -i-

Liette kormuls, dont nous avons respecte t'ortdograpde, ôtait accompagnée
des lignes suivantes:

Lans la toi, ma odors amis ceci n'est rien; demande premièrement le
nom de Latsme du malade Lisci ce rspèts 9 sours. Oa prlerre se tait avant lever
du soleil et après le couobô. On ne prend auqu'un paiement quoi que ce sois

2. Orierre ta Lrîitnre. — lieu per la obaleur comme duda per
sa couleur lorsqui trax notre Lsignsur au lardin des Olivier et souille de

sur la Lrulurs.
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