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Sferten — Yverdon gar nidjts ; beim biefes anmutige Stäbttein liegt
über 50 km non ber Spradjgrenge entfernt, unb es befielt bei ber
,,3m£)rt burd) beutfcljfdjroeigerifdje Oefaiete" gar kein Sebürfnis naef)
einem SSegroeifer batjin, roeber nad) „3ferten" noef) nad) „Yverdon".
60 empfinbet man aud) im Seffin kein Sebürfnis, nad) „Losanna"
geroiefen gu roerben. @5 ift and) etroas bitter, baff man benr befd)ei=
benen beutfd)fd)roeigerifd)en 5erienrabler, nidjt aber bem lanbesfremben
Butler gumufen barf, fiel) nötigenfalls gu erkunbigen. 2ßenn, mie =pp=
fagt, aber mit %cf)t felber begroeifelt (Berthoud, Rosières!), bie mei=

ften Sdjroeiger bie Ortsnamen in allen formen kennen, fo kann bod)
ebenfogut bie bes ©tanbortes gemäljlt roerben roie bie anbere. Äeine
©dpierigkeiten roürbe ber 3mll Siel bereiten; benn amtlict) fjeifjt bie
Stabt ja „Siel (Bienne)". Slber bem Sauer aus Joressant (groifdjen
®îurtner= unb Oîeuenburgerfee), ber bem 3He£ger im beutfd)fprad)igen
3ns ein ^ölblein bringen roill, ift mit „Anet" beffer gebient als mit
ber arntlidjen Segeictjnung. Ob bie Sorliebe für „Mulhouse" unb „Fri-
bourg", roie ein OJtitglieb cermutet, mit bem Umftanb gufammenljange,
bafj biefe frangöfifdjen formen unferer OJiunbart näfjer liegen als bie

fci)riftbcutfd)en (roeil fie ben mittel£)od)beutfcl)en nacljgebilbet finb), ift
bei SJegroeifern bocl) groeifelfjaft ; auf bem nad) „Delémont" fpürt man
nid)ts oon einer Sel)nfud)t nad) Solkstiimlidjkeit. „Saint-Louis" frei=
lid) ift bei ben Saslern immer gebräuct)lid) geroefen; ber Ort rourbe
erft in ber 3eit ber erften frangöfifetjen Y)errfd)aft gegrünbet; Safel Ijat
bie Serbeutfdjung gu „St. Subroig" nidjt mitgemadjt.

"2lud) nad) bem Sorfdjlag =pp= roirb es nid)t abgelten oljne Sdpie»
rigkeiten; bas f)ängt mit ber 3)Tel)rfpract)igkeit unferes Canbes gufam=

men, beren Srolgen aucl) bie üluslänber mit il)ren Smljrplänen in i^auf
netjmen müffen. S3enn fie babei etroas lernen, fdjabet's irrten nid)ts,
unb uns kann's nur redjt fein. 2Benn beibe ©runbfät?e groeckmäffig
fein füllten, ift ber eine bod) rooljl ber nätjerliegenbe — unb roürbigere.

öie auf fjodjtoueem

,,9tod) läuft unfre SSirtftfjaft auf Y)od)touren", fo oerkünbigte im
Selepl)onrunbfprud) ein Oîationalrat. Eeiber fagte er nidjt, ob es Ski=
touren ober ^lettertouren finb, ob alfo bie SMrtfdjaft auf glatter Safjn
abroärts fauft ober in ©efaljr ftetjt, abguftürgen. Sisljer raupten roir
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Iferten — Vvsrcion gar nichts? denn dieses anmutige Städtlein liegt
über 50 km von der Sprachgrenze entfernt, und es besteht bei der

„Fahrt durch deutschschweizerische Gebiete" gar kein Bedürfnis nach
einem Wegweiser dahin, weder nach „Iferten" noch nach „Vvercton".
So empfindet man auch im Tessin kein Bedürfnis, nach „bossnns"
gewiesen zu werden. Es ist auch etwas bitter, daß man dem beschei-
denen deutschschweizerischen Ferienradler, nicht aber dem landesfremden
Autler zumuten darf, sich nötigenfalls zu erkundigen. Wenn, wie -pp-
sagt, aber mit Recht selber bezweifelt (ksrtbouch vosiöres!), die mei-
sten Schweizer die Ortsnamen in allen Formen kennen, so kann doch

ebensogut die des Standortes gewählt werden wie die andere. Keine
Schwierigkeiten würde der Fall Viel bereiten? denn amtlich heißt die
Stadt ja „Viel (Vienne)". Aber dem Bauer ans soresssnt (zwischen
Murtner- und Neuenburgersee), der dem Metzger im deutschsprachigen
Ins ein Kälblein bringen will, ist mit „Knet" besser gedient als mit
der amtlichen Bezeichnung. Ob die Borliebe für „b1ulbou8e" und „ssri-
bourg", wie ein Mitglied vermutet, mit dem Umstand zusammenhange,
daß diese französischen Formen unserer Mundart näher liegen als die

schriftdeutschen (weil sie den mittelhochdeutschen nachgebildet sind), ist
bei Wegweisern doch zweifelhaft? auf dem nach „velàont" spürt man
nichts von einer Sehnsucht nach Volkstümlichkeit. „Sàt-bouis" frei-
lich ist bei den Baslern immer gebräuchlich gewesen? der Ort wurde
erst in der Zeit der ersten französischen Herrschaft gegründet? Basel hat
die Verdeutschung zu „St. Ludwig" nicht mitgemacht.

Auch nach dem Vorschlag -pp- wird es nicht abgehen ohne Schwie-
rigkeiten? das hängt mit der Mehrsprachigkeit unseres Landes zusam-
men, deren Folgen auch die Ausländer mit ihren Fahrplänen in Kauf
nehmen müssen. Wenn sie dabei etwas lernen, schadet's ihnen nichts,
und uns kann's nur recht sein. Wenn beide Grundsätze zweckmäßig
sein sollten, ist der eine doch wohl der näherliegende — und würdigere.

Sie Wirtschaft auf Hochtouren!

„Noch läuft unsre Wirtschaft auf Hochtouren", so verkündigte im
Telephonrundspruch ein Nationalrat. Leider sagte er nicht, ob es Ski-
touren oder Klettertouren sind, ob also die Wirtschaft auf glatter Bahn
abwärts saust oder in Gefahr steht, abzustürzen. Bisher wußten wir
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nur, bog eine iOtafcgine „auf gogeti Souren" (beffer gejagt: mit got)er

2ourengagt) laufen bann; aber es märe uns mögt nicgt gang tieb,

roenn bie SBirtfcgaft eine btoge SJtafcgine märe. "2Iuf alte Seilte roiin=

fegen mir ber touriftifegen Same gutes ^Detter unb gtiiektiege 5)eimbegr
3t. 5).

(BJettn fi tut nüb abeggeit! 6t.)

steine ©tceiflicgter

Berner fraôition
„L'OURS DE BERNE" ift ber neuefte

Scglager ber Sdjolïolab'ëfobrik Srobler

ÎKS. itt Bern (bie fid) natiiriid) feibft
„(Ef)OcoIabefabri(i"fd)reib't).3nben6d)au=
fenftern ber Berner Äolonialroarentäben

prangen Beklmneplakate „L'ours de

Berne — Dilti Bärner Brabition". —
Unb „Bärner Blug", wäre bas niegt alte

Sroabition? ®s gibt übrigens gute unb
fd)led)te Srabition. Bie patrigifdj| Ber»

ner Srabition in @t)ren, aber roenn fid)
bas „Ancien Régime" einer fremben

ü). ü)., 3- ,.3n Bepg" ober „in be=

pg"? Buben fdjretbt „in bepg", aber

„mit Bepg", eine Spigfinbigheit, bie

tjoffentlid) balb uerfrfjroinbet., Bie Bcgel
geigt: <j)auptroörter roerben biettt gefegrie»

ben, roenn fie biegt metjr als S)auptroörter,
fonbern als Borroörter gebraucht roerben,
roie „trog (oon ,Brog') bent Begen, kraft
(oon : ,in Äraft') meines Gimtes, pgunften,
infolge" ufro. 9tun ift es ja rictjtig, bag
in beut Sage „3n bepg auf bie Sügig»
heften bes Änaben kann man jroeifelrt"
ftatt „itt bepg" and) bas eittfadjere „an"
fteljen könnte. Statt „in bepg auf ben

Sprache bebiente, um ben Dlbftanb nom

„gemeinen Bolk" um fo größer 3U ma»

djen, fo kamt foldje Strabition in un»

ferttt 3eitalter freier Bolksgerrfcgaft nur
Äopffcgiitteln geroorrufen. I.

©trafjburger „Urabltion"
3n ber 5)auptftabt bes ©tfaffes gab

es auci) eine Brant»6trage, fo benannt

p ©fjren bes „3tarrenfd)iff"»Bid)ters
Sebaftian Brant (1458 — 1521); (fein
Haute rourbe früher aitd) etroa „Branb"
geicfjrieben). Biefe unfcgulbige Strage
geigt nun „Rue brûlée"!

Breis" einer DHate kann man fid) aud)

einfad) „pm ipreife" äugern; ftatt „in
bepg auf bie neuere Politik" kamt man

„über" fie fpreegen. BJenn man aber bocg

nicht bie einfachen Borroörter benugen roill
ober kann, fonbern aus beftimmten ©rün»
ben bas Sgauptroort „Bepg" braucht,

roarum foil man es nitfjt gerabe als

S)auptroort behanbeln, alfo grog fegreiben,

roie es Buben bei „mit Bepg" uor»

fdjreibt? ©ibt es roirklicl) Blenfcgen

beutfdjer 3unge, bie bei „mit Bepg" ben

Bepg als Spuptmort etnpfinben unb

fid) babei etroa fo oiel oorftellen roie bei

Briefkaften
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nur, daß eine Maschine „auf hohen Touren" (besser gesagt! mit hoher

Tourenzahl) laufen kann? aber es wäre uns wohl nicht ganz lieb,

wenn die Wirtschaft eine bloße Maschine wäre. Auf alle Fälle wün-
scheu wir der touristischen Dame gutes Wetter und glückliche Heimkehr!

A. D.
(Wenn si nn nlld abcgheit! St.)

Kleine Streiflichter

Berner Tradition

„I/0UK8 OB SMKB" ist der neueste

Schlager der Schokoladefabrik Tobler
AG. in Bern (die sich natürlich selbst

„Chocoladesabrik" schreibt). In denSchau-
senstcrn der Berner Kolonialwarenläden

prangen Reklameplakate „b'ours cls

Berns — Alti Bärner Tradition". —
Und „Bärner Mutz", wäre das nicht alte

Tradition? Es gibt übrigens gute und
schlechte Tradition. Die patrizische Ber-
ner Tradition in Ehren, aber wenn sich

das „Knsien Bsgime" einer fremden

tv. tv., Z. „In Bezug" oder „in be-

zug"? Duden schreibt „in bezng", aber

„mit Bezug", eine Spitzfindigkeit, die

hoffentlich bald verschwindet., Die Regel
heißt: Hauptwörter werden klein geschrie-

den, wenn sie nicht mehr als Hauptwörter,
sondern als Borwörter gebraucht werden,
wie „trotz (von ,Trotz') dem Regen, Kraft
(von : ,in Kraft') meines Amtes, zugunsten,
infolge" usw. Nun ist es ja richtig, daß
in dem Satze „In bezug aus die Fähig-
keitcn des Knaben kann man zweifeln"
statt „in bezug" auch das einfachere „an"
stehen könnte. Statt „in bezug auf den

Sprache bediente, um den Abstand vom
„gemeinen Volk" um so größer zu ma-
chen, so kann solche Tradition in un-
serm Zeitalter freier Bolksherrschaft nur
Kopfschütteln hervorrufen. l.

Straßburger „Tradition "

In der Hauptstadt des Elsasses gab

es auch eine Brant-Strahe, so benannt

zu Ehren des „Narrenschiff"-Dichters
Sebastian Brant (1458 — 1521)? (sein

Name wurde früher auch etwa „Brand"
geschrieben). Diese unschuldige Straße
heißt nun „Bus brûles"!

Preis" einer Ware kann man sich auch

einfach „zum Preise" äußern? statt „in
bezug auf die neuere Politik" kann man

„über" sie sprechen. Wenn man aber doch

nicht die einfachen Vorwörter benutzen will
oder kann, sondern aus bestimmten Grün-
den das Hauptwort „Bezug" braucht,

warum soll man es nicht gerade als

Hauptwort behandeln, also groß schreiben,

wie es Duden bei „mit Bezug" vor-
schreibt? Gibt es wirklich Menschen

deutscher Zunge, die bei „mit Bezug" den

Bezug als Hauptwort empfinden und

sich dabei etwa so viel vorstellen wie bei

Briefkasten
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