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Y a-t-i] un véritable costume neuchàtelois La mode d'autrefois a subi
les influences étrangères, et il s'agit de démêler dans les nombreux documents

gravures, tableaux, vêtements conservés dans les reliques de famille, le costume

qui est vraiment le reflet du passé. Faire connaître une jolie coutume de

jadis en arborant un.vêtement authentique, exempt de fantaisie, tels sont les

buts exposés par M. Chapuis.
En 1916, une tentative analogue dans le canton de Yaud a eu plein

succès. Nul doute que cette idée nouvelle ne trouvera écho chez nous dans

le cœur des amis du passé.
Mme Legler-Mouard donne ensuite quelques détails techniques sur le

modèle qui pourrait être adopté : corsage plat à manches courtes, jupe froncée,
d'une étoffe rappelant les indiennes de chez nous, malheureusement introuvables

aujourd'hui, bonnet et fichu de mousseline d'organdi ou de tulle, bas

blancs et souliers à boucles.
Une discussion générale permet ensuite un intéressant échange de vues,

puis l'auditoire est appelé à nommer un comité qui se chargera de se

documenter et d'élaborer des statuts. Mme Legler-Monard est nommée à l'unanimité

présidente d'un comité de 11 dames auquel sont adjoints 5 messieurs.
Une cinquantaine de dames se sont déjà fait inscrire membres de la nouvelle
Société.

Souhaitons-lui plein succès, et réjoùissons-nous des occasions-fêtes

patriotiques, fêtes de familles ou autres circonstances où nous verrons les Neu-
châteloises d'aujourd'hui arborer allègrement le bonnet et le fichu des aïeules.

Il y a là, vraiment, une idée intéressante et jolie à encourager, idée

qui amènera un peu de joie par le beau dans notre époque utilitaire et
tourmentée. (L'Express de Neuchâtel 8 Déc. 1920.)

93eretnë=QïïttteiIungen.

Seïtiun 93 a f e L

SBortrügc.

17. Sejember 1920: fßrof. ®. §offntann=Srâper: SUtitteilungen über 6erttifc£)c

93auernterainif (mit iBormeifungeit).
21. Januar 1921: Dr. Sari SReuIt: öelfermärcfien unb ÜIrgonautenjage.
25.gebrttnr 1921 : ißp. Sdjmibt, Y.D.M.: gitftinu? Serner unb bie 93cfcffenen.

«Seftion S3ern.

Vorträge.
SI be r glaube unb S3 er brechen. — ®er Vortrag über biefe§ ®£jeuta,

ben ifberr ^olijeitommanbant öberft 3 o ft am SKitttooct) abenb, 27. IX. 20,

im.93urger£)nu§I|ielt,tt>arfef|r gut befugt. $er 93ortragenbebefcf|ränfte feine 9lu3»

füljrnngen auf ben Santon 33ern unb geigte, roie toid^tig für ben Sriminaliften
bie Senntniê be§ 8tberglaubcn§ unb feines @influffe§ auf ba§ §anbeln unb Senfen
ber Heute ift. ®rfaljrung§gentäfj üben Slberglauben unb SDlpfii^mitg bor allem

auf bie ©auner unb bie Sanbbebölterung if|re SBirïung aitë; aber mit iljnen
befffjäftigen ftdj and) ©ebilbete, bei benert fie getx>ö^rtlic£) auf ©uggeftion unb

§t)pnoti§mu§ übergeleitet roerbeu. gn ber @ericf|t§pra;ri§ fpielt ber Slberglaube
al§ gnbigium eine nicljt ju unterfrf)n|ertbc Stoffe, in fcfjr bieten gälten al§
2Utêf(ufi einer getoiffen Itnjin-'i-'etinungSfätggfeit al§ ftrafmilbernber gaïtor.
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a-t-il un véritable costume neucbàtslois? Ua moàe à'autrelois a subi
les iulluenees étrangères, et il s'agit às àsinêler àaus les nombreux àocuments

gravures, tableaux, vêtements conserves àaus les reliques às famille, le costume

qui est vraiment le reflet àu passe. b'aire connaître uns zolie coutume àe

saàis eu arborant un vêtement autbsntiqus, exempt àe fantaisie, tels sont les

buts exposes pur N, Obapuis.
bin 1916, une tentative analogue àaus le canton às Vauà u su plein

succès. Xul àoute que cette iàèe nouvelle ne trouvera êebo cbs^ nous àuns

le coeur àss amis àu pusse.
Nws I/eglsr-Nouarà àonne ensuite quelques details teebniques sur le

modèle qui pourruit être adopte: corsage plut à manedss courtes, zupe kroneêe,
à'uns etolls rappelant les inàiennes às ebeü nous, mulkeureusement introu-
vublss auzourà'bui, Konnet st Lcbu àe mousseline à'organà! ou àe tulle, bus

bluncs et souliers à boucles.
Une discussion gênerais permet ensuite un interessant scbsnge àe vues,

puis l'uuàitoirs est appels à nommer un comité qui se ebargsra às se àoeu-

menter et à'êlaborer àes statuts, b'lms f/egler-lVIonarà est nommes à l'ununi-
mite prêsiàents d'un comité àe 11 âmes auquel sont adjoints S messieurs.
11ns cinquantaine àe àames se sont àsz'à luit inscrire membres às lu nouvelle
société.

souliaitons-Iui plein succès, st rsjouissons-nous àes oecasions-fêtes pu-
triotiquss, kêtes às familles ou autres circonstances ou nous verrons les Heu-
cbâteloisss à'ausourà'bui arlmrer allègrement le bonnet st le llebu àes aïeules.

Il z? a là, vraiment, une iàês intéressante et jolie à encourager, iàês

qui amènera un peu àe joie par le beau àans notre époque utilitaire et tour-
mentes. (U'lilxpress àe Xsuebâtel 8 I)êc. 1929.)

Bereins-Mitteilungen.
Sektion Bus el.

Vorträgc.
17. Dezember 1929: Prof. E. Hoffmann-Krayer: Mitteilungen über bernische

Buuernkeramik (mit Borweisungen).
21. Januar 1921: I)r. Karl Meuli: Helfermärchen und Argonautenjage.
25.Februar 1921 : PH. Schmidt, X.O.lll.: Justinus Kerner und die Besessenen.

Sektion Bern.
Vorträge.

Aberglaube und Verbrechen. — Der Bortrng über dieses Thema,
den Herr Polizeikommandant Oberst Iost am Mittwoch abend, 27. IX. 29,

im Bürgerhaus hielt, war sehr gut besucht. Der Vortragende beschränkte seine

Ausführungen auf den Kanton Bern und zeigte, wie wichtig für den Kriminalisten
die Kenntnis des Aberglaubens und seines Einflusses auf das Handeln und Denken

der Leute ist. Erfahrungsgemäß üben Aberglauben und Mhstizismus vor allein

auf die Gauner und die Landbevölkerung ihre Wirkung ans: aber mit ihnen
beschäftigen sich auch Gebildete, bei denen sie gewöhnlich auf Suggestion und

Hypnotismus übergeleitet werden. In der Gerichtspraxis spielt der Aberglaube
als Indizium eine nicht zu unterschätzende Rolle, in sehr vielen Fällen als
Ausfluß einer gewissen Unzurechnungsfähigkeit als strafmildernder Faktor.
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Sent Rberglattben foinutt al? Verbrccbcn?motib feilte 51t unterfebäbenbe Ve«

beutung gu ; umgefebrt roirb ber Rberglaube git Vergeben, tuie ^Betrügerei ufro.,
au?genüj3t. gntcreffant ift, baff fiel) gang routinierte ©auner unb Verbrecher

bout Aberglauben nicäjt lo?tnacbeit füitncn urb fid) oftmal? burrf) bie SOtittet,

bic fie anmenbett, betraten. èo fpielen bie am ïatort gurücfgelaffenen Singe
eine große Rolle ; bann loieber tragen Übeltäter ©egenftänbe auf fid), Wie bie

ßigeuner einen ©toef, Siebe Sali?manc unb ©ericïjtêfegen, ©auner gemciljte
§oftien ufm. ©ehr oft laffen auch ffiinb?mörberinneit ähnliche Singe am SaD
ort liegen. Sie Sage ber Seid)e fpielt ebenfall? eine Rolle; jo tourben beim
Senfcrmorb (1902) bie £eid)en auf ba? @cfid)t gebrebt borgefunben, mäbtenb
bie Sopfbebecfung unter bem §ergen lag, roa? bem Aberglauben, ber Säter
bleibe unentbeeft, entfpringen utoebtei Verbreitet ift aud) ber Vraud), bem

Opfer gauberfprüd)e gugufteefen. Scr Vortragenbe führte eine TOenge gälte
auS ben berfd)iebenften ©egenben be? Santon? Vern, au? ben greibergen, bent

Oberaargau unb namtlid) au? bent Obcrlanb au, bie oftmaß nietjt be? içu»
ntor? entbehrten, mie ben, ba eine grau ihre franfe Sub in ben brei böcbften
Warnen befebmor, unb al? folebe anführte: ben Wanten be? ©emeinbepräfibenten,
ben be? Regieruug?ftattbalter? unb ben eine? Rationalrate?

Sie Siëfuffion, au ber fieb bie fperren Dr. ©ruitau, Dr. Sübi, fßrof.
Dr. ©inger, ißrof. Dr. Vetter, Dr. Vrüfcbmeiler, Dr. gorbi beteiligten,
mar jebr rege unb berührte auch ba? Sartenfdjlagen, 3®abrfagen unb ben

Aberglauben in ber SRebigin, mäbrenb bie 2Bünfd)elrute nicfcjt nnbebingt in
ba? ©ebict be? Aberglauben? gemiefen mürbe. gitm ©cbluffe geigte §crr
ffiommanbant goft eine SRenge ©egenftänbe au? bem Sfriminalmnfeum in
Vera bor: @inbred)er» unb Au?bred)ermerfgeuge, unter leßtcrn bie gerabegu

genialen ©ctjtüffel be? 9Ratfom?fi, bie biefer au? feinen ©fjgefcbirren berfertigte;
SBabrfagcrfartcn, Ulenfilien au? galfcbtnüngereien, fpanifd)e ©d)u|briefe, bie

immer mieber in bic ©cbmeig gelangen, u. a. nt. („Vunb".)
27. öftober 1920: gob ait ne? gegeriebner: ©inbrüefe in Belgien.
16. Robember 1920: arti« 933e£)reit : ©d)ule unb Volf?funbe (®efpenfter=

gefliehten au? bem Verncr öberlanb unb ber ©tabt Vern, aufgegeiebnet

bon ©cbulfinbern.
14. Segember 1920: Referenten Dr. Sübi unb ißrof. Dr. ©inger: SBeibnacbt?»

brauche unb SBeibnad)t?lieber. ©efang: beutfcbfd)meigerifcbe unb jttraf=
fifebe 3Beibnacbt?Iieber burib grl. Seiler.

19. ganuar 1921: grl. Jgebroig ©erfter: @in Sütfcbentalabenb. ÜDiit Vor-
geigen bon £>anb arbeiten au? bent Sötfd)ental unb ©figgen ber Referentin.
Vortrag in Sialeft gehalten.

23. gebruar 1921: §ugo SRarti: 2Beibnad)t?- unb Reujabr?bräucbe in Ru»

mättien, mit Vorlefen rumänifeber, an biefe geiertage fid) anfnüpfenber
Volf?poefie, beren Überfejjung ber Referent beforgte.

©eftion 3üric£>.
Vorträge.

9. Robember 1920: Pfarrer Subn: Qur Volf?funbe bon Rîaur.
25. Robember 1920: Dr. fj.Rorfd)acf) bon §erisau; Über einige fctjmeigerifctje

©eftenbilbungen.
7. Segember 1920: ißrof. §. Sebtnann: Über bie Anfänge bon §anbmerf,

§aitbmcrf?organtfationen unb §anbmerf?gebräucben.
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Dam Aberglauben kommt als Verbrechcnsmotiv keine zu unterschätzende

Bedeutung zu ; umgekehrt wird der Aberglaube zu Bergehen, wie Betrügerei usw.,

ausgenützt. Interessant ist, daß sich ganz routinierte Gauner und Verbrecher

vom Aberglauben nicht losmachen können und sich oftmals durch die Mittel,
die sie anwenden, verraten. So spielen die am Tatort zurückgelassenen Dinge
eine große Rolle; dann wieder tragen Übeltäter Gegenstände auf sich, wie die

Zigeuner einen Stock, Diebe Talismane und Gerichtssegeu, Gauner geweihte
Hostien usw. Sehr oft lassen auch Kindsmörderinnen ähnliche Dinge am Tatort

liegen. Die Lage der Leiche spielt ebenfalls eine Rolle; so wurden beim
Lenkermord (1902s die Leichen auf das Gesicht gedreht vorgefunden, während
die Kopfbedeckung unter dem Herzen lag, was dem Aberglauben, der Täter
bleibe unentdeckt, entspringen mochte! Verbreitet ist auch der Brauch, dem

Opfer Zauberiprüche zuzustecken. Der Vortragende führte eine Menge Fälle
aus den verschiedensten Gegenden des Kantons Bern, aus den Freibergen, dem

Oberaargau und namtlich aus dem Oberland au, die oftmals nicht des

Humors entbehrten, wie den, da eine Frau ihre kranke Kuh in den drei höchsten

Namen beschwor, und als solche anführte: den Namen des Gemeindepräsidenten,
den des Regierungsstatthalters und den eines Nationalrates!

Die Diskussion, a» der sich die Herren vr. Grunau, I)r. Dübi, Prof.
0r. Singer, Prof. Vr. Better, l)r. Brüschweiler, vr. Jordi beteiligten,
war sehr rege und berührte auch das Kartenschlagen, Wahrsagen und den

Aberglauben in der Medizin, während die Wünschelrute nicht unbedingt in
das Gebiet des Aberglaubens gewiesen wurde. Zum Schlüsse zeigte Herr
Kommandant Jost eine Menge Gegenstände aus dem Kriminalmuseum in
Bern vor: Einbrecher- und Ausbrccherwerkzeuge, unter lctztern die geradezu

genialen Schlüssel des Matkowski, die dieser aus seinen Eßgeschirren verfertigte;
Wahrsagerkartcn, Ulensilien aus Falschmünzereien, spanische Schutzbriefe, die

immer wieder in die Schweiz gelangen, u. a. m. („Bund".)
27. Oktober 1920: Johannes Jegerlehner: Eindrücke in Belgien.
16. November 1920: Marti-Wehren: Schule und Volkskunde (Gespenster¬

geschichten aus dein Berner Oberland und der Stadt Bern, aufgezeichnet

von Schulkindern.
14. Dezember 1920: Referenten Dr. Dübi und Prof. vr. Singer: Weihnachts¬

bräuche und Weihnachtslieder. Gesang: deutschschweizerische und jurassische

Weihnachtslieder durch Frl. Keller.
19. Januar 1921: Frl. Hedwig Gcrster: Ein Lütschentalabend. Mit Vor¬

zeigen von Handarbeiten aus dem Lötschental und Skizzen der Referentin.
Vortrag in Dialekt gehalten.

23. Februar 1921: Hugo Marti: Weihnachts- und Neujahrsbräuche in Ru¬

mänien, mit Vorlesen rumänischer, an diese Feiertage sich anknüpfender
Volkspoesie, deren Übersetzung der Referent besorgte.

Sektion Zürich.
Vorträge.

9. November 1920: Pfarrer Kühn: Zur Volkskunde von Maur.
25. November 1920: vr. H. Rorschach von Herisau; Über einige schweizerische

Sektenbildungen.
7. Dezember 1920: Prof. H. Lehmann: Über die Anfänge von Handwerk,

Handwerksorganisationen und Handwerksgebräuchen.



giir baS S3itbcr 9lrcpib firtb eingegangen:

»on §errn Dr. med. ®. SDtüller»®olber in SRünfter (St. Sutern): 5

SlnficptSfarten mit ber StuffaprDißrojeffion in »eromünfter.
* *

*1-

gn ber „©efettfcpaft für beutfcpe Spraye" ju St. ©alten piett fßrof.
SjSaul Oettli einen »ortrag über ba§ in bie »olfSfurtbe einfcptagcnbe SEpema:

„SBalb, »aum unb ®ier in fcproei^erifcpen Ortsnamen" (bejra. glur=
namen). ©in auSfüprticper »ericpt finbet ficti iit ber „Dftjcproeij" bom 25. SRo»

bember 1920.
A:

*
3R. ©. fßolitiS, @. »cllucci unb 31. be ©od f.

®ic »olfSfunbe pat ben SSerluft breicr fßiortiere ipreS gorfcpungggebieteS

ju beftagen: im ganuar berftarb ju Sltpen »rof. 9lif. ®. Colitis, 51t »eru»
gia »rof. ©iufeppe »cllucci, im SJlärj gu Slntroerpen SllfonS be ©od.
gn Colitis unb feiner QeitfdEjrift, ber „Saograppia", patten fiep bie boltSfunb»
liepen »eftrebungen ®riecpenlnnb§ bereinigt; »eüucci patte ftep burcp feine
©pegialforfcpungen über ba§ Slmutett, bie auf gewaltigen tonlreten ©amrrt»

tungen berupten, einen ÜRamen gemaept. »oliti? mar fßrofeffor ber grieepifdpen

Slrdpäologie in Sltpen, Söettucci ißrofeffor für ©pemie in fßerugia. SllfonS be

©od ift burcp feine auSgebepnten gorfepungen über alle ©ebicte ' flämifeper
»olfSfunbc roeit über bie ©renken feines SanbeS pinauë befannt geworben.

®. ®.»£.

©üeperanjeigen. — Comptes rendus.

OS far SBeife, Unfere ÏRunbarten. gpr SBerben unb ipr SBefen. Seipjig unb
»erlin (». ®. Seubner) 1910. XII. 279 ©. 8°. ©eb. Söll. 2. 80.
SSiel fpäter, al§ e§ biefeS gute »uep berbient, tommt ber fReferent baju,

beffen Settüre unb ©tubium unfern Sefern ju empfeplen. gn einem Sanbe
Wie bie ©eproeij, wo noep überall SRunbart gefproepen Wirb, fotlte ein folcpeS
28er£ in feiner Seprerbibliotpet feplen. ga, man barf rupig bepaupten, baß
auep für ben UniberfitätSunterricpt mannigfaepe Anregung bon ipm auSgepcn
bürfte, wie überpaupt bon allem, roaS ber »erfaffer ber befannten ©eprift
„Unfere äJtutterfpracpe, ipr SBerben unb SBefen" un§ au fpraepliepen Slbpanb«

lungen gefepenft pat. ©in feines »erftänbniS für bie »orgönge im ©praep»
leben unb eine umfaffenbe »elefenpeit jeiepnen bie Slrbeiten SSeifeS au§. @0

auip pier mieber. Racp einer fepr fnappen ©inleitung über SDtunbartenbicptung
unb ÏRunbartenforfcpung (wo leiber Stalber'S treffliäpe SBerfe unermäpnt bleiben)
tommt ber »erfaffer auf ba§ SBerben ber SRunbarten, ben Sautmanbel, bie

»erfepiebenpeiten groifepen ©tabt unb Sanb, gmifepen ben Sonfeffionen, auf bie

SRunbartengrengen u. ftpnl. ju fpreepen. ®er groeite, biet umfänglicpere Slb»

fepnitt befaßt fiep mit bem SBefen ber SRunbarten, wie eS fiep in ber Saut»
lepre, ber SBortbiegung, ber ©pntap, ber SSortbilbung, ber SBortbebeutung
(pier mancpeS ftiliftifcp SBicptige) äußert. ©ine§ ber fepönften Sapitel ift baê
über ben „peimifepen SSortfcpaß", wo bom fpraepliepen Sieicptum ber SRunb»

arten, iprer SRannigfaltigfeit, ipren braftifepen SluSbrudSmitteln u. a. bie Siebe

ift. @§ folgen bann mieptige »etraeptungen über bie grembmörter, bie Saut»

materei, bie lulturgefcpicptlicpen SBerte unb baS alte ©praepgut in ber SRunbart.

Für das Bilder-Archiv sind eingegangen:

Von Herrn Dr. msà. E, Müller-Dolder in Münster (Kt. Luzerns: 5

Ansichtskarten mit der Auffahrt-Prozession in Beromünster.
H -i-

In der „Gesellschaft für deutsche Sprache" zu St. Gallen hielt Prof.
Paul Oettli einen Vortrag über das in die Volkskunde einschlagende Thema:
„Wald, Baum und Tier in schweizerischen Ortsnamen" (bezw.
Flurnamen). Ein ausführlicher Bericht findet sich in der „Ostschweiz" vom 25.

November 1920.

»

N. G. Politis, G. Bellucci und A. de Cock -s.

Die Volkskunde hat den Verlust dreier Pioniere ihres Forschungsgebietes

zu beklagen: im Januar verstarb zu Athen Prof. Nik. G. Politis, zu Perugia

Prof. Giuseppe Bellucci, im März zu Antwerpen Alfons de Cock.

In Politis und seiner Zeitschrift, der „Laographia", hatten sich die volkskundlichen

Bestrebungen Griechenlands vereinigt; Bellucci hatte sich durch seine

Spezialforschungen über das Amulett, die auf gewaltigen konkreten Sammlungen

beruhten, einen Namen gemacht. Politis war Professor der griechischen

Archäologie in Athen, Bellucci Professor für Chemie in Perugia. Alfons de

Cock ist durch seine ausgedehnten Forschungen über alle Gebiete flämischer
Volkskunde weit über die Grenzen seines Landes hinaus bekannt geworden.

E. H.-K.

Bücheranzeigen. — comptes renà.
Oskar Weise, Unsere Mundarten. Ihr Werden und ihr Wesen. Leipzig und

Berlin (B. G. Teubner) 1910. XII. 279 S. 8°. Geb. Mk. 2. 80.

Viel später, als es dieses gute Buch verdient, kommt der Referent dazu,
dessen Lektüre und Studium unsern Lesern zu empfehlen. In einem Lande
wie die Schweiz, wo noch überall Mundart gesprochen wird, sollte ein solches

Werk in keiner Lehrerbibliothek fehlen. Ja, man darf ruhig behaupten, daß

auch für den Universitätsunterricht mannigfache Anregung von ihm ausgehen
dürfte, wie überhaupt von allem, was der Verfasser der bekannten Schrift
„Unsere Muttersprache, ihr Werden und Wesen" uns an sprachlichen Abhandlungen

geschenkt hat. Ein feines Verständnis für die Vorgänge im Sprachleben

und eine umfassende Belesenheit zeichnen die Arbeiten Weises aus. So
auch hier wieder. Nach einer sehr knappen Einleitung über Mundartendichtung
und Mundartenforschung (wo leider Stalder's treffliche Werke unerwähnt bleiben)
kommt der Verfasser auf das Werden der Mundarten, den Lautwandel, die

Verschiedenheiten zwischen Stadt und Land, zwischen den Konfessionen, auf die

Mundartengrenzen u. ähnl. zu sprechen. Der zweite, viel umfänglichere
Abschnitt befaßt sich mit dem Wesen der Mundarten, wie es sich in der Lautlehre,

der Wortbiegung, der Syntax, der Wortbildung, der Wortbedeutung
(hier manches stilistisch Wichtiges äußert. Eines der schönsten Kapitel ist das
über den „heimischen Wortschatz", wo vom sprachlichen Reichtum der Mundarten,

ihrer Mannigfaltigkeit, ihren drastischen Ausdrucksmitteln u. a. die Rede

ist. Es folgen dann wichtige Betrachtungen über die Fremdwörter, die

Lautmalerei, die kulturgeschichtlichen Werte und das alte Sprachgut in der Mundart.
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