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d'un petit rocher qui forme saillie et sur lequel on aperçoit une multitude de

petites pierres. On croit que tout réussira si l'on peut, en passant, jeter et

faire demeurer une petite pierre sur cette roche inclinée qu'on appelle la Roche
des âmes du Purgatoire. On dit aussi que si la pierre reste dans la cavité

naturelle du rocher, c'est un signe certain de beau temps; par contre, si elle

retombe, il faut s'attendre à une perturbation dans l'atmosphère. Des gens
fort respectables de la région m'ont déclaré que les jeunes épouses qui ne

voient pas venir dans leur nid le fruit du mariage, ne fout pas en vain le

pèlerinage du Bief d'Etoz. Au fond de cette gorge étroite et sauvage, appelée
la Goule, du côté suisse, sont entassées des ruines gigantesques. Ce sont les

débris de la montagne qui s'est écroulée lors ' du tremblement de terre de

1356. Des légendes variées régnent dans cette région aux aspects si sévères.

Les animaux fantastiques les plus singuliers ont habité ces lieux, semant le
bonheur ou le malheur selon les circonstances et laissant place pour la tradition
à une série de contes gais ou lugubres. Au milieu des rapides du I)oubs,
un peu plus haut que le Moulin Bas on voit un rocher qui représente l'image
grossière d'une tête avec deux ouvertures figurant des yeux énormes. C'est,

dit-on, la tête de Pilate, jetée là par la vengeance céleste, pour être lavée

jusqu'à la fin du monde au milieu du fracas mugissant des Hots (Pèlerinage
en Suisse, L. Veuillot). Nous passons sous silence une légende de la Vouivrc
et celle du Bief Barron pour parler de la Roche Tournante, à laquelle est
fixée une image de la Vierge. La légende, encore, veut que, comme un dolmen,
cette roche tourne sur elle-même, en certaines circonstances.

Saignelégier. J. Beuset-Fbantz.

95on Saixîftâujenx ober Sarts&ielenen in 9Iri.
3nt Saht" 1921 ift im ®orfe ©piringen ein (jeuge betroffener Seiten

unb (Sitten, eilt ®enf'ma( ehemaliger Suttur, bei Slnlafj, bocl) nicfjt in not»

toenbiger Çolge beg neuen ©chulhaugbaueg, bem SBanbel bet gelten unb ber

©efchmatfôridjtung ber 3Jtenfcf|cn jitm Opfer gefallen, nâmlidj bag alte $ an 5-
Ijaug. ®§ flammte, tuenn auch nicht tit feiner lejyteit öleftalt, au§ bent $nhre
1554. @g ift nämlich am 28. ®ejember genannten Sahreg „uff Slnfnoctjen
beten bon ©Biringen inen swenjig Stötten geben tuorben ufj beg Sanbg ©ecîel

an ir nittu gebtttuen ®anphug, untb beg Witten, bag ft) fidj erbotten, ben ©tal
uttber bent felbtgen ®anjjhu8 ntengïlichem offenrt ju laffen, ben jtto ber Stot»

turft gtto brachen, alf Stoff unb fünft S8ec£) bariit 31t ftcKeu". (9iatgprotototl
im ©taatg»21rchib Uri. 93gf. ©chweij. Slrcfiib für S5olfSfttnbc 17, 118 Sin»

merfung.) ®er obgenannte ©tall bilbete bag GÊrbgefchojj beg ïanshaufeg ttub

auf ihm laftctc big gulc^t bie ®ienftf)f(icht, bie int zitierten Siatgbefchlufi an»

gegeben ift. Slnch Sßagabuitbcit unb ähnticljeg SSoIt würben oft bariit übernacfjt
gehalten. Snt SSolfgmnnb hiefi er ber „Särigchäller" (bon läär Ieer). ®cr
1. unb 2. ©tod beg ©ebfiubeg waren feit SJÎenfchengcbenfen alg ©chuljimmer
ber fßrimarfdEjule boit ©piringen int ©ébroue!). ©cit wann bag §au§ biefeut

eblern Qwecf gebient, ift nicht befannt, boch heiflt eg noch am 24. SRai 1779

®anjhnug, betttt unter biefent ®atum berbietett bie Sirdjgenoffen boit ©piringen
bei 2 ©ulbcn S3ufje bag Segeln auf beut SEanghnug, Weit fepon oft Siegel

htnauggefprangen ttitb Seute bcfchäbigt. (Slttcg ®orfbüchtein; bgl. 7. fpiftorifctjeg
Sieujahrgfilatt bon Uri 1901 @. 61.) Sut ^alfte 1799 hielt ber Selfrer in

- 40
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kart respectables tie la région m'ont declare <>ue les .jeunes épouses qui ne

voient pas venir «lans leur nid le lruid du mariage, ne kont pas en vain le

pèlerinage du 7Zie/V7'Mo.5. ^u fond de eette gorge étroite st sauvage, appelée
la frmà-, du côte suisse, sont entassées ties ruines gigantesques, (le sont les

debris de la montagne qui s'est écroules lors ' du tremblement de terre de

1356. l)es légendes variées règnent dans cette région aux aspects si sévères.

0es animaux fantastiques les plus singuliers ont babitê ces lieux, semant le
bonbenr au le malbeur selon les circonstances st laissant place pour la tradition
à nue série de contes gais au lugubres, ^.u milieu des rapides du Tloub.s,

un peu plus baut que le fl/oità, Las on voit un roebsr qui représente l'image
grossière d'une têts avec deux ouvertures figurant des xeux énormes, (l'est,
dit-on, la tète de ?ilate, jetso ià par la vengeance céleste, pour être iavee

jusqu'à la bu du moude au milieu (lu kracas mugissant des bots pèlerinage
en Fuisse, 0. Veuillot). blaus passons sous silence une légende de ia l'on/ver
st celle du Tlês/ d'nrron pour parler de la Äve/te 7'our»au/e, à laquelle est
bxêe une image de la Vierge. 0a légende, encore, veut que, comme un dolmen,
cette rovbs tourne sur elle-même, en certaines circonstances.

Faignelsgier. ,1. Uuviw'r-b'u^x'rii.

Von Tanzhäusern oder Tanzdielenen in Ari.
Im Jahr 1931 ist im Dorfe Spiringcn ein Zeuge verflossener Zeiten

und Sitten, ein Denkmal ehemaliger Kultur, bei Anlaß, doch nicht in
notwendiger Folge des neuen Schulhansbaues, dein Wandel der Zeiten und der

Geschmacksrichtung der Menschen zum Opfer gefallen, nämlich das alte Tanzhaus.

Es stammte, wenn auch nicht in seiner letzten Gestalt, aus dem Jahre
1554. Es ist nämlich am 28. Dezember genannten Jahres „uff Ansuochen
deren von Spiringen inen zwenzig Kronen geben worden uß des Lands Seckel

an ir nüw gcbuwen Tantzhus, umb des willen, das sy sich crbotten, den Stal
under dem selbigen Tantzhus mengklichem offenn zu lassen, den zuo der Not-
turft zuo bruchen, als Ross und sunst Vech darin zu stellen". (Ratsprotokoll
im Staats-Archiv Uri. Vgl. Schweiz. Archiv für Volkskunde 17, 118

Anmerkung.) Der vbgenannte Stall bildete das Erdgeschoß des Tanzhauses und

auf ihm lastete bis zuletzt die Dienstpflicht, die im zitierten Rntsbeschluß
angegeben ist. Auch Vagabunden und ähnliches Volk wurden oft darin übernacht
gehalten. Im Volksmund hieß er der „Lürischäller" (von lüär —leer). Der
1. und 2. Stock des Gebäudes waren seit Mcnschengedenken als Schulzimmer
der Primärschule von Spiringen im Gebrauch. Seit Ivan» das Haus diesem

edlern Zweck gedient, ist nicht bekannt, doch heißt es noch am 24. Mai 1779

Tanzhaus, denn unter diesem Datum verbieten die Kirchgcnvsseu von Spiringen
bei 2 Gulden Buße das Kegeln auf dem Tanzhaus, weil schon oft Kegel

hinausgesprungen und Leute beschädigt. (Altes Dorfbüchlein; vgl. 7. Historisches

Neujahrsblatt von Uri 1901 S. 61.) Im Jahre 1799 hielt der Lehrer in
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feiner eigenen SBogituug ©cgitle, fobnfi voir annehmen mitffen, c§ fei bag

®anggaug bamalg ttoeg feinem urfprüngtiegen Qmecfe erhalten geblieben.

(©. 3. §iftorifcgeg Stcujagrgblatt bon llri 1897 ©. 38.) Sin ber 3Raien»®orf»

gemeinbe bon 1779 tourbe aber niegt nur bag Scgelfpiel auf beut ®anggaug,
fonbern aueg bag Segeln, Slîeggen unb ©cginblettmacgen mägrcnb beg ©otteg»

bienfieg unter ©träfe gefegt. §eute ift bag Segelfpiel ju ©ptringen auger
©raueg, fegott feit SJtenfcgengebenfen, unb nur bie ©age toeif; ttoeg bout Segel»

fpiel ber gauberlcgrttnge beg Söalbbruberg tut ©etfcgmgler ju ergäben, toic

aueg, aber gang bunfel, bon einem ehemaligen „räggelen laufen" bout

Stäggcliftein big gittit ®anjgang, ober „räggelen fpringen" hoch bon ber fÇwîji",

1 ©tunbe ob bem ®orf, bi§ gum SRäggetiftein hinunter. fjn 9at1î ©piringen,
fagt mau ferner, toäre nicht fobiel ebener Staunt, bag bie Sttgelu Beim Segeln
nicht in bett ©cgäcgeu hinunter rotten mürben. Stach ift gu ermähnen, bag im
®acgrauut beg jUanggaufcg ber sfleftfarg mit ber eingefchnittenen ^agrgagl 1565

aitfbcmahrt mürbe big gu ©eginn beg 20. Qagrgunbertg, ba er in bag tantonate
öiftorifege SJtufeum in SKtborf überging. Stoct) bor bem Xanjgaug berfchmaub
ba§ alte Segrer* ober Drganiftenpfrunbgaug, eilt tgpifegeg lirner ©auerngaug
beg 16. ober 17. gagrgunbertg, eg machte beut 1921 erbauten ©cgulgaufe fßlag.

©Ott einem ebettfo alten ®aujgaitfe in ber Stachbargetneinbe bon

©piriugeit gibt ung ber Stuggug einer Sütgülte aug bent 3. ober 4. Giertet
beg 16. fsagrgurtbertg (Urbar ber ©eetmcgpfrüube in ©iirglett 1616) Sunbe:
„fgober Sümpfen tgaug. ttttb §offtatt gu llnterfchächen nebenbt bem ®auj}guf;
gelegen, ftogt unnenuff au ipang QeffclS £iattg unb §offtatt, obenniber an
Safpar SJtüllcrg ©egmanb, nebent fich an gägnbrieg ©tiiffig §offtatt." Sitte

Heute tennen nocg genau ben ©tanbpuntt biefcS fetjon lange bcrfchmunbencn
®aughaufeg.

@itt britteg tourbe 1602 gu ©egattborj erbaut unb ficht noch, mettn
auch tängft nicht mehr bariniten getaugt roirb.

gu ©ürgten hatte auch bag gang alte ©chttlhaug, ber gmeite Vorgänger
beg heutigen, ben Stamen ®'anjgaug.

®ag auch 5'e „©^rapfocrbtljfc" gu ©itenen, eine hütgerne .Çaïïe, toorimteu
gelegentlich ©olfgperfammfungcn ftattfauben unb auch Perfcgiebene ©erat»

frgafteit ber ©enteiube aufbemagrt mürben, bem ®ange gebient gäbe, ift megen
ber unmittetbaren Stägc beg g-riebgofeg niegt angunegmen.

Stttborf. Sofcf SJtütter.

95oIföfunMtdje Splitter.
®otenbräurge. 1. ®ag „©ottgmaub". $n ©inn gat fieg ein alter

©raueg big itt bie heutige fjeit ergatten unb grnar ein ©raueg, ber für bie

©cüleibung, ©crpflegttng unb fonftige Slmtegmlicgïeit ber ©eete auf ber SBan»

bcritttg naeg öetn ®obc Sorge tragt.
®er Scib, alg bag ©ergänglicge beg SJtenfcgcn, mirb itt alten, Per»

brauchten SIeibern gur legten Stuge gebettet. ®ie ©eflcibung ift Pollftänbig,
bon ben ©cgugen big gum Stagturg.

®er ©eele ntöcgtc mau bie ©Säuberung naeg beut ®obe erleichtern, fie
Por ,junger unb Seilte fegügett, befonberg bie g-üge Por bem SBttnblaufen be»

magren. Hub bag maegt mau fo : ffftan gibt bag „©ottmanb" bem SBäcgter,
b. g. ber fßerfon, melcge bie Scicgeumacge galt, alg Hogtt unb bentt fieg babei,
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seiner eigenen Wohnung Schule, sodnß wir annehmen müssen, es sei das

Tanzhaus damals noch seinem ursprünglichen Zwecke erhalten geblieben.

(S. 3. Historisches Neujahrsblatt von Uri 1897 S. 38.) An der Maien-Dorf-
gemeinde von 1779 wurde aber nicht nur das Kegelspiel auf dem Tanzhaus,
sondern auch das Kegeln, Metzgen und Schindleumachen während des Gottes

dienstes unter Strafe gesetzt. Heute ist das Kegelspiel zu Spiringen außer

Brauch, schon seit Mcnschengedenkcn, und nur die Sage weiß noch vom Kegelspiel

der Zauberlehrlinge des Waldbruders im Getschwhlcr zu erzählen, wie

auch, aber ganz dunkel, von einem ehemaligen „räggclen laufen" vom
Räggelistein bis zum Tanzhaus, oder „räggelen springen" hoch von der Fuhr,
1 Stunde ob dem Dorf, bis zum Räggelisteiu hinunter. In ganz Spiringen,
sagt man ferner, wäre nicht soviel ebener Raum, daß die Kugeln beim Kegeln
nicht in den Schlichen hinunter rollen würden. Noch ist zu erwähnen, daß im
Dachraum des Tanzhauses der Pestsarg mit der (angeschnittenen Jahrzahl 1585

aufbewahrt wurde bis zu Beginn des 2V. Jahrhunderts, da er in das kantonale

Historische Museum in Altdorf überging. Noch vor dem Tanzhaus verschwand
das alte Lehrer- oder Organistenpfrundhaus, ein typisches Urncr Baucrnhaus
des 16. oder 17. Jahrhunderts, es machte dem 1921 erbauten Schulhnuse Platz.

Bon einen: ebenso alten Tauzhause in der Nachbargemeinde von
Spiringen gibt uns der Auszug einer Altgülte aus dem 3. oder 1. Viertel
des 16. Jahrhunderts (Urbar der Seelmcßpfründe in Bürgten 1616) Kunde:

„Jodcr Kämpfen Haus und Hofstatt zu Unterschüchen nebendt dem Tantzhuß
gelegen, stoßt unnenuff an Hans Zeffels Haus und Hofstatt, obennider an
Kaspar Müllers Schwand, ncbent sich an Fähndrich Stüssis Hofstatt." Alte
Leute kennen noch genau den Standpunkt dieses schon lange verschwundenen
Tanzhauses.

Ein drittes wurde 1602 zu Schattdors erbaut und steht noch, wenn
auch längst nicht mehr darinnen getanzt wird.

Zu Bürglcn hatte auch das ganz alte Schulhaus, der zweite Vorgänger
des heutigen, den Namen Danzhaus.

Daß auch die „Chlnpperdihle" zu Sileueu, eine hölzerne Halle, woriunen
gelegentlich Volksversammlungen stattfanden und auch verschiedene
Gerätschaften der Gemeinde aufbewahrt wurden, dein Tanze gedient habe, ist wegen
der unmittelbaren Nähe des Friedhofes nicht anzunehmen.

Altdorf. Josef Müller.

Volkskundliche Splitter.
Totcubräuche. 1. Das „Gottgwaud". In Binn hat sich ein alter

Brauch bis in die heutige Zeit erhalten und zwar ein Brauch, der für die

Bekleidung, Verpflegung und sonstige Annehmlichkeit der Seele auf der
Wanderung nach dem Tode Sorge trägt.

Der Leib, als das Vergängliche des Menschen, wird in alten,
verbrauchten Kleidern zur letzten Ruhe gebettet. Die Bekleidung ist vollständig,
von den Schuhen bis zum Nastuch.

Der Seele mochte man die Wanderung nach dem Tode erleichtern, sie

vor Hunger und Kälte schützen, besonders die Füße vor dem Wundlaufen
bewahren. lind das macht man so: Mau gibt das „Gottwand" dem Wächter,
d. h. der Person, welche die Leicheuwache hält, als Lohn und denkt sich dabei,
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