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Les derniers jours précédant la cérémonie du mariage,
une amie de la fiancée l'accompagne à son futur logis où,
entourée de jeunes gens de l'endroit, elle conduit son
trousseau sur une voiture décorée. On y remarque un

artistique coffre de chêne, contenant la belle et solide lingerie;
faite à la maison, le lit nuptial et une magnifique armoire.
Au collier du cheval on a suspendu une poule vivante, liée

par les pattes; doit-elle évoquer les joetits travaux auxquels
devra vaquer la fermière, symbolisant ainsi la collaboration
active qui contribuera à l'aisance du ménage? ou bien est-
elle destinée à être mise au «pot»? C'est peu probable, car
nos populations sont trop pratiques pour songer à la table
ou rééditer l'histoire de la poule aux œufs d'or.

On remarque toujours, aujourd'hui encore, à l'avant de

la voiture le rouet (un «brogue» en terme local) et une
quenouille, emblèmes du travail féminin. Dans cette coutume fort
louable qui subsiste, les fiancées rivalisent d'orgueil pour
introduire au futur nid rouet et quenouille richement ouvragés.
On prétend que ces objets sont aussi des porte-bonheur
C'est peut-être vrai! car chacun les recherche de nos jours
pour en décorer son intérieur.

Nos vieilles grand'-mères, tout en filant, aimaient à

fredonner un vieil air sur le rouet; en voici un couplet qui
me revient à la mémoire :

«0 mon «lier rouet, ma blanche bobine
Vous me filerez mon suaire étroit,
Quand près de mourir et courbant l'échiné
.le ferai mon lit éternel et froid.»

Ce sont là quelques souvenirs du bon vieux temps, à la
vie simple et heureuse.

3um SSnoten in î»er ©djiirse.

Qu her „©cfitocigcr SBottäEunbe" 8 (1918) ©. 11 wirb auS ber Slmtt«

tätigtet! bc§ ißoligeirichterS 4 in Sent ein bolfâfunblich intereffattter Qctïï gur
näheren Erörterung mitgeteilt, ber uns» einen bislang urtbetannten SBer=

lobungSbraucf) belegen foO. $ie[er würbe betritt hefteten, baß ba§ ©fieber«

tprcctjen jweter Seute betburetj als bittbenb geEenngeidjnet Wirb, bafj ber mann»
lirfje SEeit beut weiblichen einen Stnoten in bie ©djür^e binbet.

Qnt folgenbett möchte ich nach einem auf beut fiürdjcr ©taatSard)ib
liegenben 9tacl|gang au§ belt Dfbbnjigcr Qaljrcn bc8 16. Qahrhub&crtS bie

@e[ct)ichte eines Siebe8berhältuiffe§ mitteilen, bie bolfst'unblirh aufierorbeutlictj
intereffant ift ttnb unter anberem in gcioiffem ©inne auch auf ben erwähnten
iörauch anjufpiclen fdjeint.

ôli

Oss 6sruisrs ^jvurs Pi'sss6aut la ssr«íauouiv «lu marias«',
«uis aiuis 6s la kausss l'assouipaAus à son lutur loMS oû,
entourés ris ssuuss ^sus 6s l'suclroit, élis sou6uit son
trousseau sur uns voiturs âsoorss. On ^ rsuiarcsus un
artisticsus sollrs 6s slisus, soutsuaut In bslls st soli«ls liuAsri«!
laits à la ruaisou, Is lit nuptial st uns luaß'uiiitzus arinoirs.

à soilisr àu slisval on a suspsiulu uns pouls vivants, lins

par lss pattss; âolt-slis svocsusr lss pstits travaux auxpusls
6svra vacpisr la lsrniisrs, s^rnliollsant ainsi la sollalooration
astivs «sui sontridusra à l'aisanes «lu uasua^s? ou disn sst-
sils sisstinss à ôtrs luiss au «pot»? O'sst psu proì>adls, sar
nos populations sont trop pratiques pour son^sr à la tal»ls

ou rssclitsr l'lûstoirs 6s la pouls aux osut's 6'or.
On rsruarcsus toujours, aujourcl'liui snsors, à l'avant 6s

la voiturs Is roust (un «loro^us» sn tsrnrs losal) st uns
«susuouills, sui01siuss6u travail kàiuiu. I)ans sstts souturns lort
loualils «^ui sulisists, lss lianssss rivalisent 6'orAusil pour in-
tro6uirs au kutur ni6 roust st ssusuouills rislosinsnt ouvrages.
On prstvrnl csus sss olo^sts sont aussi 6ss ports-lioulisur.
O'sst psut-strs vrai! sar sliasuu lss rsolisrslis 6s nos ^jours

pour sn clssorsr son intérieur.
idios visillss Aranâ'-nisrss, tout sn tilant, aiinaisut à

lrs6onnsr un visil air sur ls roust; sn voisi un souplst «pn

ins rsvisnt à la in6moirs!
«0 mou «llisr rouet mu biunoiw bolune
Vous me tilers^ mou suaire étroit,
tju»oâ près «te mourir et enurbuut i'èàine
.se terni mou !it éternel et iront»

Os sont là csusl^uss souvenirs «lu l>on vieux tsinps, à la
vis siinpls st lisursuss.

Zum Knoten in der Schürze.

In der „Schweizer Volkskunde" 8 (1918) S, 11 wird aus der
Amtstätigkeit des Polizeirichters 4 in Bern ein volkskuudlich interessanter Fall zur
näheren Erörterung mitgeteilt, der uns einen bislang unbekannten
Verlobungsbrauch belegen soll. Dieser würde darin bestehen, daß das Ehever-
sprcchen zweier Leute dadurch als bindend gekennzeichnet wird, daß der männliche

Teil dem weiblichen einen Knoten in die Schürze bindet.

Im folgenden möchte ich nach einem auf dem Zürcher Staatsarchiv
liegenden Nachgang aus den Zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts die

Geschichte eines Liebesverhältnisses mitteilen, die volkskündlich außerordentlich
interessant ist und unter anderem in gewissem Sinne auch auf den erwähnten
Brauch anzuspielen scheint.
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58Irtc£) ©cpmagcr bon Dettrail bp ber grafffcpafft ®oggenburg bienct jeg gü

©e6ad) Bim Sfteper, ba ft g Stargrct ©cpniberin ottrp tut fclbett puS gfttt, bub

tut [o biet bub bit attgcjocijet [angelegen], baS er ft) gnr ee nemc; baS peig er
attmeg bergogctt bnb nit müttenn tpiln, aber er tuere iren ïjotb ; bnb bff ein

git tute ft) mit einanberen retinb, fpreepe ft): nein, bu Witt miep befepipen,
rebte er: nein grett, tcï) mil bieg uit Befcpipenn. ba rebte ft) : baS ton bir gott:
barnaep bff ein anbere git, ant nümen jarS tag, rüffte ft) im inn bic tanter,
tïfete ben trog bff, bnb bmfienge inn bnb fpreepe: fc ba, baS bir gott petpe [fepenfe],
gebe int atfo fin tiB gutn guten jar, ba fact) er: petp bir gott baS pimmet»
riet), bnb bff einnnber utat ïctnc ft) gtt im t)ittbereit ofett, bnb rebte, ft) rnett
im ben tnopff bap bertmipffenn, ba erfcprcc! er bub fpreepe: lüg nun [nur],
baS bu inn nit bertnüpffift bnb not)in [nacpper] fetbs bff tüpeft [auflöfeft].
®arnarp toannete er bff ein jit tttn ber fc£)ûr Bonenn, ba ftûnbc ft) oB bem

Brunncnn bnb rüffte tux, ob er attein tuer, bnb tuie er ja feite, tente ft) gü im
inn bie fdjür, bnb fragte ittn abermals ob er allein tuere, bttb toie er aber

ja fpreepe, rebte fp gü im ob er ft) gü ber ec motte, ba fpreepe er ja, ba rebte

ja [!], atfo erforberete fp etmaS bon im bff bie fact) bnb namtidj ein par fcpü,
ba fpreepe er, (er) pette bpeittS, atfo piefepe fp im ein Bagen, bnb baS er ben

frumpte, bamit bnb man napin feepe, baS er fp gnommen pette, fp fig ira bep

napin ouep gftenbig gfin bor irem brüber bnb peigS napin miberumb gtougnett.
Snb mie fp nun pie gftn gnr ropen bnb mit eittannberenn truncEen, ba rebttinb
bie gfetteu mit im, als fp ferpittb baS er boit mer, toaS er iren metti, bann
er feepi mot, maS (eS) für citt mib mere, bnb bberrettinb inn, baS er fp atfo
tebig lafjett bnb nit anfpreepemt môtte, bnb mie fp gnaept peimfeminb, geb fp

im ben Bogen mieber. Snb mie fp gü ben Sluguftineren teminb bnb im trüg»

gang allein bp eittannberenn ftünbiut, ba rebte fp gü im, fp rnett im nit long»
nenn [abtepnen], man er fp nit mit im inn fin peimatt graiugen motte, ba

tpreepe er; (er) pette bapeimen für fiep fetbS bnb mett als mer inn bem finen
fin, atS bnber eins anberen taep.

Seiber mirb baS rirptige SBerftänbniS ber SSorte, bie uns pier itt erftcr
üinic intercfficren, atfo berjenigen, bie auf baS knüpfen eines SfuutettS an»

fpicten, baburcp erfepmert, bap bent SIBenbfig pinter bent mannen Öfen jene
bunfte gepeimniSbotte §anbtung am Steujapr boranSgept. Scibc Stuftritte
liegen inbeffen geittirp gefiepert gmifepen ben gtuei Stufen ber 9(itnüperitttg uttb
ber ScrtoBung, b. p. atfo ait ber ©teile, an ber mir gemopntirp bie SBcrbung

gu fuepen pflegen. ®arauS bürfen mir jeborp feitteSmcgS ableiten, bap jener
9(ft ant Sîcujapr unb baS antaptiep bcS SlBettbfigeS als borauSgcgangcn er»

mäpnte knüpfen eines SînotenS gu ben Sräucpen biefer ©tufc gu reepnen finb,
ba tatfäcplicg in unferetn Satte bie ©ruttbbebittgungen für eilte regetreepte

2ßerbung niept Beftepen. Speiet uitb XMbcpen, Beibe fiepen ja int ®ienfte ein
unb bcSfelbcn Sauern, mopnett fepon (ftngft unter gtcicpein ®acpe unb finb niept

nur fogiat, fonbertt aurp maS bie §anbtungSfüpigteit anbelangt, burrpattS auf
gteirper Sinie. Slvtcp baS ÏDMbcpett ift itt ber üage, fetbftäubig panbetn gu

tonnen, ba eS an feinem ®ienftorte auperpatö beS tRecptSBcreicgeS unb un»
mittelbaren geiftigen ©ittfluffeS feiner StutSfamitie ftept. ®ic Beiben fragticpcit
§anbtungeit föttuen atfo notgebrungen nur atS Stbfcptup ber ütnnäperung
angefepen merben, ba nun einmal bie ®eutnng auf ©rfepeinungen ber Söer«

bnng auSgefeptofjen ift, aber aud) fpäter noep ein regetrcepteS SertöBniS mit
Qcpepfattb (an ©teile beS anfüngtiep bertangten fßaarS ©rpupe ein getrümmter

— -It

Vlrich Schwager von Oettwil vß der grasfschafft Doggenburg dienet jetz zü

Sebach bim Meyer, da sig Margret Schniderin mich im selben hus gsin, vnd
im so dick vnd vil angejochet fangelegenf, das er sy zur ec ncnie: das heig er

allweg verzogen vnd nit wüllenn thun, aber er were iren hold; vnd vff ein

zit wie sy mit einanderen retind, spreche sy: nein, du wilt mich beschißen,

redte er: nein grett, ich toil dich nit beschißenn, da redte sy: das lon dir gvtt:
darnach vff ein andere zit, am nüwcn jars tag, raffte sy im inn die kamer,

thete den trog vff, vnd vmficnge inn vnd spreche: sc da, das dir gott helße (schenke),

gebe im also sin lib zum guten jar, da jach er: helß dir gott das himmel-
rich, vnd vff einander mal keine sy zu im hinderen vfen, vnd redte, sy wett
im den knopff baß verknäpffenn, da erschreck er vnd spreche: lüg nun (nur),
das du inn nit vcrknüpffist vnd nohin (nachher) selbs vff läßest (auflösest).
Darnach wannete er vff ein zit inn der schär bonenn, da stünde sy ob dem

brunnenn vnd rüffte im, ob er allein wer, vnd wie er ja seite, keine sy zü im
inn die schär, vnd fragte inn abermals ob er allein were, vnd wie er aber

ja spreche, redte sy zü im ob er sy zü der ee wülte, da spreche er ja, da redte

ja also erforderete sy etwas von im vff die fach vnd nämlich ein par schu,

da spreche er, (er) hette dheins, also hicsche sy im ein batzen, vnd das er den

krumpte, damit vnd man nahin seche, das er sy gnommen hette, sy sig irn deß

nahm ouch gstendig gsin vor irem brader vnd heigs nahin widernmb glougnett,
Vnd wie sy min hie gsin zur roßen vnd mit einannderenn trnncken, da redttind
die gsellen mit im, als sy sechind das er voll wer, was er iren wetti, dann
er sechi wol, was (es) für ein wib were, vnd vberrettind inn, das er sy also

ledig laßen vnd nit ansprechen»! wülte, vnd wie sy znacht heimkemind, geb sy

im den batzen wieder, Bnd wie sy zü den Augustineren kcmind vnd im krätzgang

allein by einannderenn stündint, da redte sy zü im, sy wett im nit long-
ncnn (ablehnen), wan er sy nit mit im inn sin heiman zwingen wülte, da

spreche er, (er) hette daheimen für sich selbs vnd wett als mer inn dem sinen
sin, als vnder eins anderen tach.

Leider wird das richtige Verständnis der Worte, die uns hier in erster
Linie interessieren, also derjenigen, die ans das Knüpfen eines Knotens
anspielen, dadurch erschwert, daß dem Abendsitz hinter dem warmen Ofen jene
dunkle geheimnisvolle Handlung am Neujahr vorausgeht. Beide Auftritte
liegen indessen zeitlich gesichert zwischen den zwei Stufen der Annäherung und
der Verlobung, d, h, also an der Stelle, an der wir gewöhnlich die Werbung
zu suchen pflegen. Daraus dürfen wir jedoch keineswegs ableiten, daß jener
Akt am Neujahr und das anläßlich des Abendsitzes als vorausgegangen
erwähnte Knüpfen eines Knotens zu den Bräuchen dieser Stufe zu rechnen sind,
da tatsächlich in unserem Falle die Grundbedingungen für eine regelrechte

Werbung nicht bestehen, Freier und Mädchen, beide stehen ja im Dienste ein
und desselben Bauern, wohnen schon längst unter gleichem Dache und sind nicht
nur sozial, fondern auch was die Handlungsfähigkeit anbelangt, durchaus auf
gleicher Linie, Auch das Mädchen ist in der Lage, selbständig handeln zu
können, da es an seinem Dienstorte außerhalb des Rechtsbereiches und
unmittelbaren geistigen Einflusses seiner Blutsfamilic steht. Die beiden fraglichen
Handlungen können also notgedrungen nur als Abschluß der Annäherung
angesehen werden, da nun einmal die Deutung ans Erscheinungen der

Werbung ausgeschlossen ist, aber auch später noch ein regelrechtes Verlöbnis mit
Ehepfand (an Stelle des anfänglich verlangten Paars Schuhe ein gekrümmter
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Saßen1)) borgcnotnmen wirb. gmmerljin bürfte eS fcfjrocr Ejattert, bte ©jene
bout Uteujaßr reftlog gu erflarcu. Sobiel ift jeboeß firEjer, baft cS firl) nic^t urn
eilten ftercothpen SluSfcßnitt attS bent bet rectjttic^en ©ße borauSgcßenben
liiebeSleben ßanbclt, ba offenfießttieß bie äußere Seranlaffitng bagtt bie

SteujaßrSfittc bcS „^clfeng" gegeben ßat. Db man nun bag, wag rtacE) Slbftricß
ber auf baS „§elfen" bezüglichen 3üge 110rh befteßen bleibt, lebiglicß als rein
impulfibe erotifeße §anb(ung angufeßen l)at, luie man aug ben SSorten „gebe
im alfa fin lib gunt guten jar" folgern tonnte, bürfte boeß fraglich fein, roenn

man bebentt, taie berfelben borgängig bewußt Pont SUtäbcßeit ber „trog" b. ß.

bie ®ruße, üabe, Welche ihre Kleiber enthält, geöffnet Wirb, unb gWar ge»

feßießt bieg nic£)t gur ^erauSnaßme eine? ©efcßenteS für bett SSurfcßen — bott
einem folchcn wirb nichts gefagt —, offenbar aber gn irgenb einem ntagifchcn
3wccte. SSirtlicß fcheiitt auch biefcS Umfangen bttreh bag SJläbcßen angefießts
ber borher geöffneten Klcibertritßc wenigftenS boitt Sitrfcßcn berart gewertet
morben gu fein, als märe ihr gegeufcitigcS ©ßcberftänbniS bamit wie bnrih
leibliche Scriitifcßting beträftigt morben. ®aßcr feilt ©rftaunen, als „bff ein
anber mal" bag SMbcßen gu ihnt hinter beit Öfen tritt ttiib babon gu reben

beginnt, Sorßergcgangeneg noch beffer befeftigen gu loollen, eilte Serbinbung
„bah bcrtitüpfen" gu utüffen. Utah allcut tann bamit nur ber beiben @ße»

Oerftänbttig bout 9feujaßr gemeint fein, obwohl in beffen ©chilbcrung nirgenbg
bom Knüpfen eiiteg Knoteng bie 9îebe ift, eg fei betin, man betrachte bie Um»

armuug beg Surfcßen bnreh ba? Wäbcßcn als Schnotting. giir bie Sluffaffung
würbe immerhin einigermaßen bag fprechen, wag ber Surfcße antwortet:
„Schalt nur bit bagtt, „bog bit inn (fc. belt tnopf) nit berfrtüpffift bnb ltohin
felbg bff lüßeft". ©r weift alfo bamit bem TOöbrßeit bie gnitiatibc beim Knüpfen
beg Knoteng gu. ©o ßabeit wir beim wohl anzunehmen, baß bie 28orte, bie

hier bom Kitotenfnüpfen im Verlaufe cineg üiebcSberßältiiiffcg inelben, in
ltnfercm galle in übertragenen Sinne angewanbt würben finb, baß fie aber

nießtg beftoweiiiger in einem tatfächliehen brauche ihre ©runblage haben.
2Benn aber bieg ber gall ift, bag Knüpfen beS Knoteng alfo auch bout Wäbcßen
auggehen tonnte, fo tann als ©egenftanb, in beut ber Knoten gefcßlttngcn wirb,
nicht einfeitig nur bie Scßitrge beg ÜDtäbcßeng (wie int Serner gall) benußt
worben fein, jonbern attcl) aitbere ®ingc aus ®ucß. ältan Wirb fid) baßer
boch hüten ntüffen, bie ©cutting jener SBorte bon griß ïKeutcrg Kamerab
(Ut utinc geftuitgStib Kap. 21) auf unfern ©egenftanb ruubweg abzulehnen,
wenn man aitcß gugeftaitbeuermaffen ßiefiir gerne Selege einbeutigeren
©ßaratterg hätte.

©twaS glaube ich inbcS wahrfcheinlich gemacht gu hüben, baß nämlich
folcßcg KnoteitEitüpfen bei üiebenben nicht ein Srauct) ift, ber anläßlich ber Ser»

lobuttg gcfchießt, fonbern berfelben bornuggeht. geh frage mich baßer: gfteSbc
vecE)tigt, wie eg allgemein gefeßießt, all bie boltStunblicßen ©rfdßeinungen, bie

ber ©ntwicflung ciucg IMcbegbcrßältitiffeS parallel laufen unb beffen ftufen-
weifeg gortfeßreiten bout ©rwaeßen ber liiebcSgefüßlc big gur Jpocßgeit tenu»

geießnen, ift cg richtig, all bieg feßematifeß nur auf bie bier Stufen ber 9(n«

näßerung, SBerbttng, Verlobung unb ipoeßgeit gu berteilen? Stach meinem

©lttpfittbcn feßlt bei folcßem Sorgeßcit, iit folcßcr ©iittcilung bie Kenntlicß=

U Sgl. Sanng Särßtotb, ®ic Sräudße bei Scrlobuitg unb ipoeßgeit
247. 149 unb 165.
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Batzen st) vorgenommen wird, Immerhin dürfte es schwer halten, die Szene

vom Neujahr restlos zu erklären. Soviel ist jedoch sicher, daß es sich nicht um
einen stereotypen Ausschnitt ans dem der rechtlichen Ehe vorausgehenden
Liebeslebcn handelt, da offensichtlich die äußere Veranlassung dazu die

Neujahrssitte des „Helseus" gegeben hat. Ob man nun das, was nach Abstrich
der auf das „Helfen" bezüglichen Züge noch bestehen bleibt, lediglich als rein
impulsive erotische Handlung anzusehen hat, wie man aus den Worten „gebe
im also sin lib zum guten jar" folgern könnte, dürfte doch fraglich sein, wenn
man bedenkt, wie derselben vorgängig bewußt vom Mädchen der „trog" d, h,

die Truhe, Lade, welche ihre Kleider enthält, geöffnet wird, und zwar
geschieht dies nicht zur Herausnahme eines Geschenkes für den Burschen — von
eineni solchen wird nichts gesagt —, offenbar aber zu irgend einem magischen

Zwecke, Wirklich scheint auch dieses Umfangen durch das Mädchen angesichts
der vorher geöffneten Kleidertrnhe wenigstens vom Burschen derart gewertet
worden zu sein, als wäre ihr gegenseitiges Eheverständnis damit wie durch
leibliche Vermischung bekräftigt worden. Daher sein Erstaunen, als „vff ein
ander mal" das Mädchen zu ihm hinter den Ofen tritt und davon zu reden

beginnt, Vorhergegangenes noch besser befestigen zu wollen, eine Verbindung
„baß verknüpfen" zu müssen. Nach allem kann damit nur der beiden

Eheverständnis vom Neujahr gemeint sein, obwohl in dessen Schilderung nirgends
vom Knüpfen eines Knotens die Rede ist, es sei denn, man betrachte die

Umarmung des Burschen durch das Mädchen als Vcrknotnng, Für die Auffassung
würde immerhin einigermaßen das sprechen, was der Bursche antwortet:
„Schau nur du dazu, „das du inn (sc, den knops) nit verknüpffist vnd nohin
selbs vff läßest". Er weist also damit dem Mädchen die Initiative beim Knüpfen
des Knotens zu. So haben wir denn wohl anzunehmen, daß die Worte, die

hier vom Knotenknüpfen im Verlause eines Liebesverhältnisses melden, in
unserem Falle in übertragenen Sinne angewandt worden sind, daß sie aber

nichts dcstowenigcr in einem tatsächlichen Brauche ihre Grundlage haben.
Wenn aber dies der Fall ist, das Knüpfen des Knotens also auch vom Mädchen
ausgehen konnte, so kann als Gegenstand, in dem der Knoten geschlungen wird,
nicht einseitig nur die Schürze des Mädchens jwie im Berner Fall) benutzt
worden sein, sondern auch andere Dinge aus Tuch, Man wird sich daher
doch hüten müssen, die Deutung jener Worte von Fritz Reuters Kamerad

jUt mine Festnngstid Kap, 21) auf unsern Gegenstand rundweg abzulehnen,
wenn man auch zugestandenermaßen hiefür gerne Belege eindeutigeren
Charakters hätte.

Etwas glaube ich indes wahrscheinlich gemacht zu haben, daß nämlich
solches Knotenknüpfen bei Liebenden nicht ein Brauch ist, der anläßlich der

Verlobung geschieht, sondern derselben vorausgeht. Ich frage mich daher: Jst es bc

rechtigt, wie es allgemein geschieht, all die volksknndlichen Erscheinungen, die

der Entwicklung eines Liebesverhältnisses parallel laufen und dessen stufenweises

Fortschreiten vom Erwachen der Liebcsgefühlc bis zur Hochzeit
kennzeichnen, ist es richtig, all dies schcmatisch nur ans die vier Stufen der

Annäherung, Werbung, Verlobung und Hochzeit zu verteilen? Nach meinem

Empfinden fehlt bei solchem Borgehen, in solcher Einteilung die Kenntlich¬

st Vgl, Hanns Bächtvld, Die Bräuche bei Verlobung und Hochzeit
247, 148 und 155,
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macpung bei- ipauptfaepe. ©8 feplt bie Stufe be? rein perfonlidjen ©pcberftänb»
îtiffe? gruifcEfcn Jüngling itnb SJtitbcpen. ®eren ©pcberftänbni? Bit bet boep

cinerfeit? ben Slbfcpluß ber Slnnäperung, anberfeit? aber aud) bie Sorbebingung
fur bie fotgenben Stufen ber Sffierbung, Serlobung unb ^ocÊjgett, bie cille ab»

fcpließenb ftugerIictj®recfjtticEjeH ©baratter jeigen gegenüber Slnnäperung unb
©bebcrftänbni?, bie bie borauëge^enbe ©ntmictlung be? gnnenlebcn? berförpern.
Sic Statur ber Sad)e bringt e? in aïïerbittg? mit ficp, baß loir fetten geuge
be? 3uftanbefjmincn8 eine? ©peberftänbuiffe? gtoeier Sente locrbcu, batjer auefi

fo gut loie nie bon Segleiterfcpeinungen bolt?tunb(icben ©baratter? erfahren.
©? loäre aber gemiß etwa? auffatlenb, looïïten voir mirflicp annepnten, man
babe nie xtnb gu feiner 3e'1 berfuebt, ba§ foeben guftanbegefommene frifcfie
©peberftänbni? burcp irgenb eilt magifepe? SDÎittef ober bitrrb eine fbrnbolifcpc
.fjanbtung bor (Sott unb fieb gu fiebern, bi8 eS je narb ben Serpältniffen aucb

möglich loarb, eine ûffenttirï)>recf)t£irBc Verlobung borgunepmen. Qc£) bin feine?»

meg? ber Meinung, bie UoIt8funbtirben Stätfel biefe? bierbuubertjäbrigen galle?
Scpmager^Scbniber glatt getüft gtt babeu, fonbern ermnrte in biefer Sache
bon beut einen ober anbern unfercr SJtitglieber norb liebtöringenbe ©rtlärungen.
®? febeint mir aber nun borb nicht nnmahrfcpeinlirb, baß mir e? bei ber @r«

mäbnung be? fltotenfnüpfen? im ©ntmicftuugSgange eine? SiebeSberbättniffe?
ober gu tun babeit mit einem Strauche, ber ba? rein perfönlicpe obne SJtit»

roirfung ber SStttmelt gitftanbeïontmenbe ©peberftänbni? fentigeicbnet at§ mit
einem Serlobung?6raucbe. Sföir merben mobt in 3l:^utlft, ton? bisher nietft
gefebab, barauf gu achten paßen, ob all bie Srâucpe, bie ber Serlobung gu»

gefrbrieben merben, mirftieb ben biefer ipanblitug gitfommenben öffentlichen
©baratter tragen ober ob firb unter biefen nict)t einige fiuben, bie mir beffer
bon biefer Stufe trennen unb mit bem ffiuotentnüpfen einer neuen Stufe
©beberftänbni? beilegen laffen.

3otlitou. ® ietp. grep.

@tfäftifcb=jüt)ifcf)e Spridjtoorter.
1. „Mer tenu nit brefcbe»n»im Sott" (man fann nicht brefeben im (Sc»

beinten), fagt man bon Singen, bie naturgemäß nicht geheim gehalten roer»

beit tonnen.
2. „Stoch ber ©eneife laßt m'r 8'Strcmb? mache" (nach öe»t Sicbftapl,

©inBrucp, läfjt man ba? ©itter machen), ähnlich mic: „SBenn ba? Sfinb er=

trunten ." „ffremb?" febeint ein beutfeper Slu?brucf 31t fein, ift e? biclleicbt
auf „Mahnten" (©raput?) gurüefgufitbren?

3. „@ SSogel tem'r eifperre, amer net g'pfeife mache" (©inen Sögel tarnt
ntait einfperren, aber nicht pfeifen machen), fagt man bon einem 3eugen, ber

nicht au?fagcu mill.
4. „@ Stoß uitb e SStau?

SJtacpe'? gopr au?".
(®rächtigteit bei fßferbert 11 SStonate,

„ „ Mäufen 1 Monat
12 SJtonate.)

5. „3arfe? efep e SBaugpal?"
3arfe? grantreiep h'er perfonifigiert: ©in grangofe ift bermegen

Stebenbei: ®cutjchlanb peißt: „Slfcptena?", bie Scpmeig: „S3ore»mebine" Sup»
(Segenb (in Siepbänblcrtrcifen im ©ebrauep.)

s)ì.» —

machung der Hauptsache, Es fehlt die Stufe des rein persönlichen Eheverständnisses

zwischen Jüngling und Mädchen, Deren Ehcverständnis bildet doch

einerseits den Abschluß der Annäherung, anderseits aber auch die Vorbedingung
für die folgenden Stufen der Werbung, Verlobung und Hochzeit, die alle

abschließend äußerlich-rechtlichen Charakter zeigen gegenüber Annäherung und

Eheverständnis, die die vorausgehende Entwicklung des Innenlebens verkörpern.
Die Natur der Sache bringt es ja allerdings mit sich, daß wir selten Zeuge
des Zustandekommens eines Eheverständnisses zweier Leute werden, daher auch

so gut wie nie von Begleiterscheinungen Vvlkskundlichen Charakters erfahren.
Es wäre aber gewiß etwas auffallend, wollten wir wirklich annehmen, man
habe nie und zu keiner Zeit versucht, das soeben zustandegekommene frische

Eheverständnis durch irgend ein magisches Mittel oder durch eine symbolische

Handlung vor Gott und sich zu sichern, bis es je nach den Verhältnissen auch

möglich ward, eine öffentlich-rechtliche Verlobung vorzunehmen. Ich bin keineswegs

der Meinung, die volkskundlichen Rätsel dieses vicrhnndertjährigen Falles
Schwager-Schinder glatt gelöst z» haben, sondern erwarte in dieser Sache

von dem einen oder andern unserer Mitglieder noch lichtbringende Erklärungen,
Es scheint mir aber mm doch nicht unwahrscheinlich, daß wir es bei der

Erwähnung des Knotenknüpfens im Entwicklungsgange eines Liebesverhältnisses
eher zu tun haben mit einem Branche, der das rein persönliche ohne
Mitwirkung der Mitwelt zustandekommende Eheverständnis kennzeichnet als mit
einem Verlvbungsbrauche, Wir werden wohl in Zukunft, was bisher nicht
geschah, darauf zu achten haben, ob all die Bräuche, die der Verlobung
zugeschrieben werden, wirklich den dieser Handlung zukommenden öffentlichen
Charakter tragen oder ob sich unter diesen nicht einige finden, die nur besser

von dieser Stufe trennen und mit dem Knvtenknüpscn einer neuen Stufe
Ehcverständnis beilegen lassen,

Zollikon, Dieth, Frei),

Glsähisch-jüdische Sprichwörter.
1, „Mer kenn nit dresche-n-im Sott" (man kann nicht dreschen im

Geheimen), sagt man von Dingen, die naturgemäß nicht geheim gehalten werden

können,
2, „Noch der Geneise laßt m'r s'Krembs mache" (nach dem Diebstahl,

Einbruch, läßt man das Gitter machen), ähnlich wie: „Wenn das Kind
ertrunken ," „Kreinbs" scheint ein deutscher Ausdruck zu sein, ist es vielleicht
ans „Rahmen" (Grähms) zurückzuführen?

3, „E Vogel kem'r eisperre, awer net z'pfeife mache" (Einen Vogel kann

man einsperren, aber nicht pfeifen machen), sagt man von eine»? Zeugen, der

nicht aussagen will.
4, „E Roß und e Maus

Mache's Johr ans",
(Trächtigkeit bei Pferden 11 Monate,

„ „ Mäusen 1 Monat
12 Monate,)

ö, „Zarfes esch e Waughals"
Zarfes ---- Frankreich hier personifiziert: Ein Franzose ist verwegen

Nebenbei: Deutschland heißt: „Aschkenas", die Schweiz: „Bore-medine" — Knh-
Gegend (in Viehhändlerkrciscn im Gebranch,)
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