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„©in aitberer gall, ber einen breijaljrigett Knaben betraf, tourbe attgeb»

lid) geseilt, inbem eine getoötjnliclje §au§mau§ gcljadt itnb in SLeig

gebaefen (,gefüc£)elt') bent Kiitbe gereicht mürbe."
„gtt einem mettent galle, in meldjent aud) gunäcfjft, jebod) olpte @r=

folg, gebratene §>au§mättfe ju effen gegeben morbett marett, riet eine grau,
breitttal Ijintereinanber Kelleraffeln,1) in Dmelettenteig gebaden, ju effen jtt
ju geben. Stad) ^meintaligem ©enttjt fei ba§ Irattte SERäbcbjeu non feinett Sei»

ben befreit tnorben. Siefeg SJiittel ift tu ben SBergett oberhalb SBeefen int
©ebraud)."

„gtt ber ©egenb non SBeefcit, in ©metfdjtoil tc. fhib aud) feinserftojteite

©ierf cfjaleit, non benett matt je einen ©fjlöffel not! unter ein rot»e§ @i

mifdjt unb ein paar »Sage lang t)intereinanber morgeug nüchtern oerfd)Iudett
liifît, alë SRittel gegen SBettnäffen in ©ebraud)." 9t eb.

tfrau uitfe (Evfcüccvc.

SBir l)abeit int 1. gatjrg. ©. 23 bett merfroürbigen 2(berglaubett ermähnt,
bafi eilt Dteiter, ber eine ©rbbecre am Söege fetje, abfteigen uitb fie effen, ein
SBeib aber fie 3er treten falle. (Sitten abtoeidjenben, tnenit aud) roofjl oer»
inaitbten Slberglaubeit ermähnen bie ,,9JîttteiIuiigett jur SlolfS» unb §eimat§»
funbe be§ ©d)önf)eitgfter SattbeS" (9Jtäf)rifd)»Srübau) 8. gal)rg. ©. 102 au§ ber
©prad)infel Seutfd)=23robef—3Q3acè)tI: „£>at eine SJtutter ein fleitteS Kinb
burd) ben Sob nerloreit, ijjt fie unter feinen Umftänben uor goljantti
©rbbeeren. gfjr toter Sicblittg bürfte fief) battit int jpimtnel nid)t tnie bie
anbent ©nglein ©rbbeerfträuftlein pflüdett, müjite leer eiitfjergefjeit unb inäre
barüber fet)r traurig."

gm Kt. llri Reifet e§ : „2Jor»emä=n=21ppeeri fettä 9ti)tter nont 9iojt appä
frfjtxjgä unb fett'g äffft" ober fett b§ SJtannäooId) appitd)ttt)mä [ttieber»
fnien] unb b§ Söpberoold) fctt's oertrampä." (2Ircf)io 16, 149.)

9t eb.

Hotijcit.
211 te SBaSlerfitten fctjilbert aud) Ijeucr tuieber „bc§ StolfSboteit

©djtoeiscr Kalenber" (1913)2). 21uf ©. 14 ift ein „Kleffier" abgebilbet,
b. i. ein Sllntofeiteingüger be§ ©pitalê, ber feilt ©rfdjeinen burd) ba§ ©djmingen
einer £>oIjfIapper, mie fie früljer bie 2lu§fäbigen führten, fttitb tut. Sie fol*
genbe ©eite bringt ein 93ilb ber befransten ©tatue be§ 1)1. Urban,
inie fie fid) am Kalenbertage be§ ^eiligen (25. 9Jtai) auf bem Urbanlbrunnen
ben Sttiden ber ©a§Ier SSürgerfcfjaft barbot.

SBerd) reiten. — gn fpeft 10/11 ber „©djineijer Stolfêfunbe" fittbe id)
auf ©eite 85 bie Stotij: „g be (Sf)iltnäct)te int SBiitter I)a=ni ntüeffe SBercb rette
(fpanfftengel non ben ©amen befreien)". Seit 21usbrucf „SB e r c£) reit e" fettne id)
attcf) non meiner Knabenjeit I)er ; mir uerftanben aber in meiner alten .Çeirnat
(2IItig£)ofen, Kt. Sujern) barunter nidjt ba§ §eraugfd)Iagen be§ ©atitenë au§
ben oberfteit Seilen be§ £>anfftengel§,3) fonbern baë Soêtofen be§ 93 a ft e §

non betn bürren ©tengel. SBir Knaben retteten SBerd), menu mir ©eifeln

') „Sie mir eiiigefanbten 93elegftüde fiub junge Sierc non unb Oniscus
murariuB Cuv. tutb Porcellio senber Catr." — ') Über 93oIf§fttnbIicE)e§ im
legten galjrgaitg (1912) f. SIrdjio 16,57.— 3) Sie erflärenbe Klammer auf
©.85 berufjt in ber Sat auf einem grrtuni be§ ^itanten. 9teb.
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„Ein anderer Fall, der einen dreijährigen Knaben betraf, wurde angeblich

geheilt, indem eine gewöhnliche Hausmaus gehackt und in Teig
gebacken /geküchelt') dem Kinde gereicht wurde/'

„In einem weitern Falle, in welchem auch zunächst, jedoch ohne
Erfolg, gebratene Hausmäuse zu essen gegeben worden waren, riet eine Frau,
dreimal hintereinander Kellerasseln/) in Omelettenteig gebacken, zu essen zu

zu geben. Nach zweimaligem Genuß sei das kranke Mädchen von seinen Leiden

befreit worden. Dieses Mittel ist in den Bergen oberhalb Wessen im
Gebrauch,"

„In der Gegend von Weesen, in Ernetschwil zc. sind auch feinzerstoßene

Eierschalen, von denen man je einen Eßlöffel voll unter ein rohes Ei
mischt und ein paar Tage lang hintereinander morgens nüchtern verschlucken

läßt, als Mittel gegen Bettnässen in Gebrauch." Red.

Hrau «ttt> Erdbeere.
Wir haben im 1. Jahrg. S. 23 den merkwürdigen Aberglauben erwähnt,

daß ein Reiter, der eine Erdbeere am Wege sehe, absteigen und sie esse», ein

Weib aber sie zertreten solle. Einen abweichenden, wenn auch wohl
verwandten Aberglauben erwähnen die „Mitteilungen zur Volks- und Heimatskunde

des Schönhengster Landes" (Mährisch-Trübau) 8. Jahrg. S, 102 aus der
Sprachinsel Deutsch-Brodek—Wachtl: „Hat eine Mutter ein kleines Kind
durch den Tod verloren, ißt sie unter keinen Umständen vor Johanni
Erdbeeren. Ihr toter Liebling dürste sich dann im Himmel nicht wie die
andern Englein Erdbeersträußlein pflücken, müßte leer einhergehen und wäre
darüber sehr traurig."

Im Kt, Uri heißt es: „Vor-emä-n-Äppeeri sett ä Rytter vom Roß appä
schtygä und sett's ässä" oder „... sett ds Mannävolch appächnywä snieder-
knienj und ds Wpbervolch sett's vertrampä." /Archiv 16, 149.)

Red.

Notizen.
Alte Baslersitten schildert auch Heuer wieder „des Volksboten

Schweizer Kalender" (1913)2). Auf S. 14 ist ein „Kleffler" abgebildet,
d. i. ein Almoseneinzüger des Spitals, der sein Erscheinen durch das Schwingen
einer Holzklapper, wie sie früher die Aussätzigen führten, kund tut. Die
folgende Seite bringt ein Bild der bekränzten Statue des hl. Urban,
wie sie sich am Kalendertage des Heiligen (25. Mai) auf dem Urbansbrunnen
den Blicken der Basler Bürgerschaft darbot.

Werch reiten. — In Heft 10/11 der „Schweizer Volkskunde" finde ich

auf Seite 85 die Notiz: „I de Chiltnächte im Winter ha-ni müesse Werch reite
(Hanfstengel von den Samen befreien)". Den Ausdruck „W erchreit e" kenne ich

auch von meiner Knabenzeit her; wir verstanden aber in meiner alten Heimat
(Altishofen, Kt. Luzern) darunter nicht das Herausschlagen des Samens aus
den obersten Teilen des Hanfstengels/) sondern das Loslösen des Bastes
von dem dürren Stengel. Wir Knaben reiteten Werch, wenn wir Geiseln

') „Die mir eingesandten Belegstücke sind junge Tiere von und Unisons
»lururins und Uoroollio soubor — 2) jjhxr Volkskundliches im
letzten Jahrgang (1912) s. Archiv 16,57.— ') Die erklärende Klammer auf
S. 85 beruht in der Tat auf einem Irrtum des Zitanten. Red.
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