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2in(lalt für 0u6eten6eutfct)e §etmötforfc|>utts
6er iDeutfdjen XX)tffenfd)rtft[td)en (0efeUfd)aft in 2<etd)enbcrg, WTafaryfplag 1.

Karpatt)enlan6
23ierteljaf)rfd)rift für @efd)id)te, 23olfsfunbe unb Kultur ber Seutfd)en in ben nörb=

lidjen Karpatbenlänbern.
Herausgeber: Unit>.=ißrof. Br. ©rid) ©ierad), IReidjenberg, ißeftalo33iftraf3e 13;
Sdjriff leitet: ißrof. Br. 3ofef S) a n i ! a, ißrag IV., Sgdjonooa 297 unb 

ißrof. Br. griebrid) SRepp, Kesmarf, 931utfelbgaffe 36.

0d)riftlettung8auofd)ug:
Sr. ©rid) ©ierod), ißrofeffor an ber beutfdjen Unioerfität in ißrag;
ißrof. Br. Sulius ©reb, Slfjob, Komitat ißeft, Ungarn;
if)eoI. 'ßrof. Br. fRolanb Steinacfer, ißreffburg, Konnenbaijn 22;
3ofef S tr ic j,  ßetjrer, ©lafertjau bei Kremnitj.
gür bie Sdirtffleifung nerantroortlid): ißrof. Br. SVofef Hanifa.
ZJettnalfung: Slnftalt f. 6ubetenbeutfd)e Heimatforfdjung, 'Jleidjenberg, Ktafargfplatj 1.
Be3ugspreis: 3nlanb 15 Kronen, Oefterreid) 4 •Schillinge, Seutfdjlanb unb alle 

übrigen ßänber 20 Kronen (2-50 Klart) jäbrlid). Biefe greife gelten für ben 
iBejug ganjer gabrgcinge; © in 3elf)efte toften 6 Kronen (0'75 Klart), ßangt 
bis 31. Be3einber jebes 3ai)res feine SIbbeftellung ein, fo gilt bie Beftellung 
für bas folgenbe 3 at)r toeiter.

Beiträge, 23efprecf)ungsffücfe unb ben 3nf)alt betreffenbe 3ufcf)tiffen finb an bie 
Sdjriftleitung, Be3ugsanmelbungen, Hbgeigenaufträge, Berfanbbemängelungen
ufro. an bie Slnftalt für ©ubetenbeutfdje Hetmatforfdjung 3U richten.

3af)lungen: an bas Bofffparfaffenfonto Brag öer „Beutfdjen Zöiffenjdjafttidjen <üe- 
felljdjaft in Reidjenberg. tHerteljafjtfdjriff Äarpafljenlanb“ Jtr. 89.338 ober 
mit fßoftanroeifurtg an bie 2lnftalt für Subetenbeutfdje Hßbnatforfdjung.

IXn urtfere 2ifmefymerfd)aft!
futtfurfdjöpfungeh, bie ber (Bemeinfdjaff bienen, bütfen tnir frofo bet 

gegenwärtigen Jtot nidjt 3ugrunbegef)en taffen. Hnfec „&arpaft)entanb“ iff 
ein foldjes Äutturwerf, beffen Bebeufung erff bie 3ufunff oott würbigeu 
tnirb; nod) immer ift es in feinem Beftanbe bebtofjf.

Barum nerbinben mir mit bem fUusbrucfe bes bcr3tid)iien Banfes an 
unfere fetbfflofen Btifarbeifer, tjocfjtjerjigen Jörberer unb freuen 2 ibnefjmer 
bie 3uoerfid)tli(f)e Bitte, bem „fiarpaftjenlanb“ bie (öefotgfdjaff 3U bewahren, 
bamit es aud) weiterhin feiner wichtigen Aufgabe geredjf werben fann.

(ötücf auf!
©djriftleitung unb ‘öerwaltung.

Qeitungsmarten berotlltgt oon ber Koftbtreftion in Kra0 mit ßrlafs 9tr. 24.743 —VII— 1928;
Stufgabepoftamt iReictjenberg 3.



G in  B e itra g  ju t  §e rhm ftö frade  öer ® cutid)en 
im  © öm öte t & om ifa te .

23on Sr. Sulius ß u £, fBubapeft.

Sas ©ömörer J^omitat ift bas fiiblidje dtadjbarfomitat ber 3tP5- ,3 m 
nörblidjen Seile biefes Siomitates erftrecft fid) bas ©ömör=3 ipfer ©rjgebirge. 
3n ben Sälern biefes ©ebirges enfftanben fdjon im 13.—14. Qafjrljunbert 
beutfdje Siebtungen. ©inige biefer Sieblungen erhielten bereits im 13. 3aljr= 
ijunbert ftäbtifdje ißrioitegien unb führten ben ftoljen Sitel „IBergftabt". Stile 
biefe beutfdjen Sieblungen finb aber mit ber 3^it im Slamentum ober Ungar» 
tum aufgegangen, bloß Sobfdjau ijat fid) bis fjeute fein beutfdjes SBolfstum 
bemaljrt. Sie Siebtungsgefcljidjte biefer beutfdjen Sieblungen ift nodj nidjt 
erforfct)!. 3Bir miffen nodj nidjt, mann unb moljer bie Seutfdjen ¡jerfamen 
unb meldje Sieblungen oon beutfdjen Slnfieblern gegrünbet mürben. 23on 
oielen Drtfdjaften miffen mir nur fouiel, baß fie einft einen beutfdjen 
ober aud) einen beutfdjen tarnen tjatten. ©in beutfdjer Ortsname bemeift 
freilid) nodj. nidjt, baß aud) bie tBeoölterung bes Ortes beutfdj ift, mie freiticfj 
audj umgetebrt in einer ©emeinbe mit flamifdjem ober ungarifdjem Flamen 
beutfdjes Sßolf moljnen fann. ©inen heutigen Ortsnamen tjat aber ein Ort 
nidjt otjne Urfadje befommen. 2Benn ictj ijier bie mir aus bem 23oIfsnumbe 
unb aus Urtunben betannten beutfdjen Ortsnamen folgen taffe, mill idj bamit 
nidjt behaupten, baß ade biefe ©emeinben beutfdje ©rünbungen maren ober 
beutfdje SSeoölferung batten. ©etdje Siebfung oon Seutfdjen gegrünbet 
unb beoölfert mar, mirb bie fpätere gorfdjung feftjuftetlen tjaben. 
¿ebenfalls mödjte idj aber bie 2Iufmer!famfeit ber Sieblungsforfdjung aud) 
auf biefes ©ebiet lenfen. Sie beutfdjen Ortsnamen, bie im SRunbe bes beut» 
fdjen IBotfes in Sobfdjau aud) tjeute noch leben, ober bie idj in oerfdjiebenen 
Urfunben unb SBerfen fennen gelernt fjabe, finb folgenbe:

Stdjten
SBerfetben
JBrebersborf
Sobfdjau
©Itfd)
Setjetborf
©oibsbof
©roß=9taufd)enbad)
Hamburg
SJanfenborf
SJeltpadj
ijenjenborf
Sttein=3tauidjenbacb
ßampertsborf
Gange Sßiefe
Stoffe Sßtefe
Steubau
Stieberfalja
Obcrfalja
tßleißniß
tßetermannsborf
Stodjenborf
Dtofenau
SRofenborf
SJtotfjenftein
Statnsborf
Steintopf
Sdjettnig
Sbeißboiä

Ochtina Ochtinä
Berzete Brzotin
Berdärka Berdärka
Dobsina Dobsina
Jolsva Jelsava
Gecelfalva Gecelovce
Goes Gocov
Nagyröce V.-Revuca
Rester Restär
Hankova Hankova
Helpa Helpa
Henczko Henckovec
Kisröce M.-Revuca
Olähpatak Vlachov
Hoßzuret ?
Vizesret M okra-Luka
Sajorede Redovä
Alsosajo Niznä-Slanä
Felsösajo Visnä-SIana
Pelsöc Plesivec
Petermäny Petermanovec
Rochfalva Rochovec
Rozsnyo Roznava
Sajohaza Nadabula
Vereskö Cervenä-Skala
Szlabos Slavosovce
Pacsa Paca
Csetnek Stitnik
Tiszolc Tisovec
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Tiergarten
SBernsborf
2Btnfeibred)

Teigart
Vernär
Veszveres

Telgärt
Vernär
Poloma

Die roeitere gorfdjung rnirb matjrfd)einiid) nocfj metjr beutfdje Ortsnamen 
ftnben. Die Strdjioe öiefer Stäbte finb biesbesügtid) nod) nidjt burcf)forfc^t 
morben. ©ine meitere gorfdiung mirb maijrfdjeintidj and) über bie Spraye 
ber untergegangenen Sieblungen etmas 3utage bringen. 5)eute tötffen mir 
nämlidj and) bas nidjt, metdje Btunbart bie Deutfdjen biefes ©etnetes gefpro* 
d)en Ijaben. 2Ius eingeinen, bisher befannten Steften ber tRofenauer unb 
©fetnefer SDlunbart tonnte feftgeftetlt merben, baff biefe SJtunbarten mit ber 
Dobfdjauer ÜDtunbart natje oerroanbt mären11). Bus biefen Spradjproben 
tonnte aber and) bas feftgeftetlt merben, baff biefe iötunbarten mit ber $ips= 
griinbter Btunbart unb fomit aber aud) mit ber bairifdjen Btunbart natje oer= 
manbt ift2). Dajf minbeftens ein großer Teil biefer Bnfiebter aus einem 
bairifdjen Spradjgebiete tjertam, bemeift aber aufjer ber Spradje aud) ein 
midjtiger fulturgejdjidjtliiijer ßufammenhang. '©efdjidjtiidje Daten über eine 
©tnmanberung aus Steiermart finb uns nur aus bem Dtadjbarfomitat be= 
fannt. gur 3 eit ®önig Stephans V. tarnen aus Steiermart beutfdje Berg= 
teute, bie fidj im ©rantat, an ber nörblidjen ©renge bes ©örnörer Äomitates 
unb im SSatjre 1271 in 31 e u f o I) t (Besztercebänya), unb im 3atjre 1272 
um bas Benebifünertlofter an ber ©ran niebergetaffen tjaben3). ©inen Beleg 
für bie ©inmanberung atpentänbifdjer Bergleute nadj Siebenbürgen tjaben 
mir audj aus bem Satjre 1291. 3n biefem Satire tarnen aus ©ifenmurget in 
Oefterreidj nadj Dorocgtö „fabri ie rra r ii"4). Bon ber Sremnit3=Deutfdj= 
probner Spradjinfel fjat untängft ©rnft S dj m a r 3 feftgeftetlt, baff biefe 
Spradjinfel oon Btittelbaiern unb Sdjtefiern gegrünbet mürbe5). Baiern 
maren maijrfdjeintid) aud) bie Deutfdjen bes Dornaer Komitates (öftlid) 00m 
©örnörer Somitat)6).

3u ben Stabten im 5?omitat ©ömör, bie itjr Deutfdjtum bereits im 
17.—18. Satjrtjunbert oerloren tjaben, gehört aud) © r o f 3 = B a u f d ) e n  = 
b a d); (Nagyröce, Revuca). Diefe Stabt gebrauchte nod) im Satjre 1711 ein 
Siegel mit ber Snfdjrift: „S. Quirinus Rauschenbach"7). 3m 3atjre 1608 
gebrauchte man bort ein Sieget mit fotgenber Snfdjrift: „S. Quirinus de

Q Sögl. Sr. 3utius ® r e b, Die ©pradjprobe in bem Bedjenbudj bes 3. Bubenfa 
unb beren 2Jtunbart. Seutfdjdlngarifdje Heimatblätter III. 3g. 1931. <5. 13—21. — 
a j t i f u t i f  3ö3fef, M agyar kisvärosi eiet 1526—1715. (Ungarifdjes Stteinftäbterieben 
oon 1526—1715.) Bofenau 1885. S. 27.

2) Bgl. 3. © r i  b, a. a. 0., S 16 f. — Sr. S e b e o n  ttttajos, A z alsö-meczen- 
zefi nemet nyelvjäräs hangtana. (ßauttcijre ber beutfdjen ttJtunbart non UnterdDtefjen* 
feifen.) Bubapeft 1905. 8. 75. — Sr. 2)1 r ä 3 ©ufgtäo, A  dobsinai nemet nyelvjäräs. 
(Sie beutfdje 2Jtunbart non Sobfdjau.) Bubapeft 1909. ©. 94. — Sr. Sulius © r i. b, 
2)tunbart unb ijeriunft ber ^ipfer. (in: Subetenbeutfdjes Bolf unb ßanb, 7. Sjeft.)

3) Bgl. e d) 2tntat, Also-Magyarorszäg bänyamivelesenek törtenete. (©eftijicfjte 
bes Bergbaues in 2tieber=Ungarn.) Bubapeft 1884. I. Bb. S. 11.

4) Bgl. 3 a n f ö 3cmos, A  torockoi vasbänyäszat es kohäszat. (Bergbau unb 
fjüttemoefen in Sorocgtö.) 3n: M agyar Mernök es. fipitesz Egylet Közlönye, 
Bb. XXVII. 1893. — $  e j e r, Codex diplom. VI/1. ©. 120. — 3ofef S) a n i t a, 
Dftmittetbeutfdj'bairifdje Bottstumsmifdjung im roefttarpatfjifdjen Bergbaugebiet. 3n: 
Deutfdjtum unb Buslanb, i)eft 53. S. 91.

6) Bgl. ©rnft © dj ro a r  3, Sie Heimatfrage ber ©ubetenbeutfdjen im Sichte ihrer 
2Runbarten. 3n: gorfdjungen unb gortfchritte. 11. 3g. 1935. 2tr. 6. ©, 71.

6) Bgl. e t e t e 2t a g tj 2tntal, A  Szepesseg területi es tärsadalmi kialakuläsa. 
(Sie ianbfdjaftiidje unb gefettfchafttiche Busgeftaltung ber 3ips-) Bubapeft 1934. S. 
303 unb ©ebeon 21., a. a. D. ©. 6.

7) Bgl. Sr. B o r o n f s t p  ©amu, Magyarorszäg värmegyei es värosai. Gömör- 
Kishont värmegye. (ilomitate unb ©täbte Ungarns. Storni! ©ömör=Äishont.) Buba= 
peft. ©. 162.



Rauschenbach"8). 3m Xurme ber fatf). $ird)e ju  tRaufdjenbach hängt eine 
©locfe mit folgender Snfchrift: „0  +  facta +  est +  campa +  ista +  
in  -j- honorem +  dei +  omnipotenti +  in honorem +  sancti - f  Q u i -  
- r i.n i -|- inb. anno 506"9). 'Sßon bem pitiaen Quirin behauptet aber bas 
Sirdjenlejtfon oon 2Ö e B e r unb 2ß e 11 e (2Sb. X. 'S. 694 f), hafs ber Quirin» 
fuit im SRittelalter nur in Süö’batern, Dirol unb Stieberöfterreid) befannt mar. 
©s gab jmar brei ^eilige biefes Samens, aber ’für uns fommt nur berjenige 
in “Betracht, ber unter Äatfer ©laubins III. im 3ape 269 in 9tom enthauptet 
mürbe unb beffen “Reliquien im 8 . Sahrfjunbert nach legernfee gebracht mur» 
ben; es ift- ber heilige Quirin oon Degernfee. “Run fonnte ich aber feftftellen, 
baß es einen Quirinfult in Ungarn nur in “Raufdjenimch unb in ber ¿ips in 
S i. rn  (Kiskereny, Kurimjän) bei ßeutfchau gab10). 2Benn aber ber Quirin» 
fü ll im SfJiittelalter nur in ber Umgebung uon Degernfee, in “Rieberöfterreid) 
unb Xirol, in Ungarn aber nur in “Raufchenhad) unb in ®irn befannt mar, 
fo muß bocf) 3mifcf)en biefen ©ebieten ein .gufammenhang beftehen. ©s ift ja 
befannt, bafj bie ‘2lnfiebier oft auch' ihren 0rtsf)eiligen»5iult mitnehmen’111). So 
haben es auch bie Dfaufchenbacher unb firn e r Deutfchen getan, bie ihren 
Quirinfult mahrfcheinlich aus ÜRieberöfterreicf) mitgebradjt haben. Seiber ift 
uns’ uon ber “Raufchenbacher ÜRunbart noch nichts befannt. ßs ift aber anau» 
nehmen, baB bie “Raufchenbacher eine ähnliche ÜRunbart hatten mie bie 
Dobfchau=“Rofenau=©fetnefer Deutfchen ober mie bie ^ipsgrünbler Deutfchen. 
Den fehlenben fprachmiffenfchaftlichen “Bemeis, baB auch bie ©ömörer Deutfdjen 
SBaiern maren, erfe^t alfo ber ermähnte fulturgefchichtfidje «geroeis, unb fomit 
mirb alfo ein beinahe gufammenhängenbes bairifches Siebiungsge.biet im ein» 
ftigen SRorbungarn feftgeftellt merben fönnen, bas oon DeutfdHißroben ange» 
fangen über tremnife, “Reufohl, “Raufchenbad), “Rofenau hinüberführt in bie 
^ipfer ©rünbe, nach SchmölIniB, ©ölfnig unb “JReBenfeifen.

35oilföfaQm aus? ^unefdjmu bei r̂ernntö.
2Iufge3eichnet oon Pfarrer 2tnton D a m f o.

Das fjeuerlein an ber Dollen £>enne.
©in ©olbgrubenarbeiter ging über bie Solle lernte. Da fah er plötjlich 

ein hübfches geuerlein brennen, ©s mar eben $eit bie pfeife ansubrennen, 
alfo nahm er fich eine glühenbe 3iohie aus bem geueriein unb legte fie in bie 
pfeife. 3Bie groB mar feine Sermunberung, als er bie Sßfeife auspuBte! ©in 
6 tüd reines ©olb fanb er brinnen. ©r gebachte freilich am SRücfmege noch 
foid)e ©oibfohlen 3u finben. Das ^euerlein mar aber fdjon oerfdjmunben.

8) 93gl. St. g  r  e i h e r r o. © 3 o e r n i g, ©thnographie ber Defterreicbifchen 2Ro= 
narchte. II. ®b. 6 . 199.

*) Diefe lateinifcfjc 3nfd)rift roar urfprünglid) auf einer aus bem 3ai)re 1506 
ftammenben ©lode. SSor einigen 3ai)ren tfi aber bie alte ©lode gebrodfen. ÜRan hat 
bce alte ©lode etngefchmoläen unb bie 3n[d)rift ber alten ©lode auch auf bie neue 
angebradjt. SFtan behauptete, bafi bies bie ältefte ©lode ©uropas märe. Heber bie 
alte ©lode erfahren mir Näheres in ber Leitung: „Vasärnapi Ujsag“ (Sonntagsset» 
tung), 3g. 1868, 9tr. 2 unb 3.

10) 23g(. f j e f e t e  5Ragp Stntal, a. a. 0. S. 187 unb 338. 3n mittelalterlichen 
ungarifdjen UrEunben mirb Kirn als ©sentforin beäeichnet. Der Ort hatte nämlich 
eine Stirche 3um heb- Quirin.

11!) SBgl. S- ©• SR., Die heitigemipatronate ber Sfirchen unb ifapeHen in ber ©rs» 
biögefe ©alaburg, Salzburg 1895 unb g  a ft 1 i n g e r SDt., Die tirdjenpatrosinien, 
München, 1897.
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Das £o<h im 2ibrabamfeffd.
Unter bem ©teffelsranb, im Slbrabamfeffel, fjatten 3toet Männer eine 

Srubeooll Sufaten gefunben. ©ie muftten es gut, baft man bet foldjer ©eiegen» 
beit fein Mort jpredjen barf, aber bie ßaft mar gu fcbmer unb bie greube gu 
gro§. 2ttfo rief ber ©ine notier greube: „Somm nur fomm! 3 <h i)ab’ bidj 
fdjon!" 3m fetben Siugenblide oerfanf bie Srulje mit bem (Selb unb es blieb 
ein großes ßodj an ber ©teile. 3eftt fief)t man fdjon aber nur menig baoon.

Der Köuberffotln.
Sas größte i)aus in Sunefchijäu, bas ©rbridjterhaus, ober Sretfdjenljaus, 

mar früher ein SRäubertjaus. Sor bem Umbau bes Kaufes gab es besfjalb 
bort oerfcbiebene finftere Kammern unb (Bange. Surcfj eine ©ifentür fonnte 
man oom Seiler burcb ©tollengänge faft in alten Sichtungen in bie Serge 
fommen. ©inen ©ingang gu biefem ©tollen fanb man auf ber Scheibe. Menn 
bie Wirten bort auf ber (Bemeinbebutmeibe herumtreiben, merfen fie oft, baft 
es unter ihren güften ausgeböbtt fein mufe. Manche fucben auch noch biefe 
©ifentüre, aber oergebens, benn man bat fie fcbon gugemauert. 3 m ©teinbübet 
fotl audj ein ©ingang gemefen fein gum Säuberfjaus.

Die roiibe grau.
©in Mann balgte im Malb beim giegenriiden. ©eine grau fottte ihm 

©ffen bringen. 2lls er fcbon lange auf fie oergebens martete unb jeftr hungrig 
mar, eilte er nach fjjaufe um nadjgufdjauen unb bie grau gut ausgufdjimpfen. 
Mie rounberte er ficb, als er hörte, feine grau fei fdjon längft binausfommen. 
2tlfo ging er gurücf, feine Site aber fonnte er nicht finben. Such nach Sagen 
geigte fidj bie grau nicht, fie mar roie oerfcbrounben. ©inige gute Sadjbarn 
gingen ba mit bem Manne fucben. 3m gangen patter famen fie herum. Sei 
einem ©tein hörten fie bann einmal ein Stufen aus ber ©rbe. „Mein Santo! 
Mein Santo!" ©o fcfjrte bort jemanb. ©nblidj erfannte ber arme Mann bie 
Stimme feiner oerfcbmunbenen grau. Man räumte ben ©tein meg, ba fam 
aus einer Deffnung mirflidj bie oerfcbolfene grau ijeroor. Sie mar aber gang 
milb unb batte lange gingernägel, mie Srallen. M it benen befragte fie alle 
Männer fo, baß fie bluteten, ©s mürbe ifjr fpäter mieber beffer. Sann ergäfjlte 
fie, baft fie ein fleiner Mann bort fjineinlodte unb einfperrte. Son Murgein 
habe fie ficb am ßeben erhalten.

Ser fjejenfang.
©in armer, bucfliger Mann fam oon Sur3 nadj 3obannesberg auf ber 

Strafte. Seim Sreug, an ber ©renge, hörte er fingen im Malbe. ©r horchte 
unb hörte: „Montag, Sienstag, Mittmocfj!" Unb mieber: „Montag, Sienstag, 
Mittmocb!" Sa es eben an einem Sonnerstag mar, fo rief er in ben Malb 
hinein: „Sonnerstag!" 3m Malbe tangte bie ifieje mit bem Sobe unb biefe 
fangen ficb bas fonberbare ßieb gum Sange. Sie horchten auf unb meinten: 
,,©s bat hier jemanb „Sonnerstag" gerufen. M ir mollen fcfjauen, ob es gu 
unferem Sange paftt." Unb richtig paftte bas Mort gum ßieb unb Sang! 2lffo 
fragte ber Sob bie i)eje: „Mas follen mir bem guten Mann geben für feinen 
SRat?" „Seljmen mir ihm ben „buchen" — Sudel — ab", antmortete bie i)eje. 
©o oerlor ber arme Mann auf einmal feinen Sudel unb fam freubigft heim. 
2Us ber reiche aber frumme Sadjbar biefes merfte, fo erfunbigte er fid) ge» 
nau, mie bas fo gefommen fei. Sa machte er ficb- audj auf ben Meg. 2Ils er gur 
©renge fam, fo hörte er fingen: „Montag, Sienstag, Mittroo<b, Sonnerstag!" 
©s mar eben greitag, alfo rief er plöftlidj in ben Malb hinein: „Unb grei» 
tag!" „Mieber hat jemanb „greitag" gerufen," meinte bie ijeje. „Serfucften 
mir, ob bas floppen möchte!" ©s paftte aber bas Mort nicht gut gum ßiebe 
unb Sang, alfo fragte ber Sob: „Mas geben mir biefem für feinen hoffen?" 
„©eben mir ihm ben „Suchen", ben ber Mann geftern abfjodte", fpradj bie
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i)epe. Sofort ijatte ber frumme Mann einen SSucfei. SBerbriefjlidj Rumpelte 
er ijeim. Er tjoffte einen geraben guff 3u befommen unb nun tjatte er nodj 
einen Sudel basu. So ergebt es benen, bie „geijig" finb, anbere beneiben!

Die griebfjofsqueüe.
Surften unb Mäbdjen fafjen obenbs fröljltci) beifammen in einem Ijaufe. 

Da roaren einige burftig unb baten um 2Baffer. Das ift aber eben nicfjt 3U 
ijaufe gemefen unb 3ur griebljofsqueEe, oon mo man bas ÜBaffer fjolte, mag» 
ten audj bie Surfcben nidjt 3U gefjen. Das Mäbdjen oom öaüfe moEte enblidj 
bie SSurfdjen befdjämen unb Mut seigen. 6 s naljm bie $anne unb ging mutig 
3ur griebljofsqueEe. 211s es mit bem Eßaffer ijeim füllte, lag plötjlidj ein 
Mann oor itjr. 6 s mar, als märe es ein Doter. Das Mäbdjen meinte, es fei 
einer oon ben 23urfdjen Ijierljer gefommen um es 3U erfdjreden, barum rief es 
iljm 3U, er möge fidi melben. Das mieberi)olte Stufen mar oergebens, alfo 30g 
fie ibm bie Kleiber aus, lieft iljn nadt liegen unb eilte mit bem EBaffer unb ben 
Kleibern ijeim. ijaufe fatj fie mit Staunen alle ESurfdjen beifammen unb 
badjte fiel): am Enbe ift bodj ein richtiger Doter bort gelegen. 2lls fie bann iljr 
6 rlebnis er3äi>Ite, mürbe es allen untjeimlicfj. 6 ilenbs entfernten fie fici). Da 
ftanb fdjon audj gieidj ber Dote unter bem genfter unb forberte feine Kleiber. 
Shtn erfdjraf erft richtig bas Mäbdjen. ©erne tjätte es bie Kleiber ijingegeben, 
aber es traute fid) nidjt. Stad) einer Stunbe oerfdjmanb ber Dote, aber in ber 
anberen Stadjf ftanb er mieber oor bem genfter unb oerlangte feine Kleiber. 
Das Mäbdjen mollte nun oom genfter Ijinaus bem Doten bie Kleiber geben, 
biefe iljm ansiefjen, aber ber Dote naljm fie niefjt. Er mollte fie an Ort unb 
Stelle Ijaben, roo fie iljm genommen mürben. Der ©eiftlidje gab nun ben Stat, 
man möge nadjts mit einer fßroseffion in ben griebtjof sieljen unb bort möge 
fie ben Doten an3iei)en, bamit fie oon ber fßlage erlöft fei. 6 s gefdjalj bann 
audj' fo, nur ijatte bas Mäbdjen ben Stofenfrans oergeffen. Diefen fjolte man 
unb als fie iijn bem Daten um bie ijänbe legte, erljob er fiel) plöftlidj unb oer» 
fdjroanb mit iijr in ber fiuft. '2lm anberen Dage fanb man nur mefjr bie Stüd» 
lein oom Mäbdjen auf ben ©räbern.

Die jtoölf gtanjisfanet.
Das Äunefdjtjauer Srbricfjterfjaus, in meldjem bie Siretfcfjenleute moljnen, 

mirb gemöijnlidj Sretfdjenfjaus genannt. Söom ßretfdjenljaus füijrt ein Eßeg 
nad) Kriderijau. Das ift ber Sretfdjenmeg, an meldjem, eben bort mo ber 
„üanbmeg" ab3roeigt, bas Sfretfctjentreu3 fteljt. parallel mit bem Slretfdjen» 
meg läuft ber Eßeg, ber oom „Dfdjefdj" ausgetjt unb ebenfaEs nadj Sriderljau 
unb „M aut" füijrt, je nadjbem man über ben Deutfdjen ober Eöinbifdjen 3ie= 
genrüden geijt. 2ln biefem EBeg, eben mo ber Steig „ 3U ben ijafein" geijt, 
fteljt bas Dfdjefdjenfreu3. 2tuf ber fogenannten 3 tDifcI>enfi'eu3feIbung foüen 
einmal ¿mölf gransisianer erfroren fein. Man ijat fie nadjeinattber aufge» 
funben in einer fiinie, bereit Enbe bie smei obgenannten Sirene bilben. 3 um 
©ebädjtniffe biejer 3mölf gra it3islaner foü man bie 3toei Sreu3e errichtet 
Ijaben, bie nun gute SSegroeifer finb ben Sofjlengräbern, Safjrmarfsleuten, 
„©laferbauern" unb Eßanberern. 2iuf ber ijodjebene Ijier, mo öfters bvdjter 
Diebel unb im EBinter gan3e Sdjneeberge am EBege finb, foE man fdjon oiele 
Erfrorene aufgefunben ijaben.

Die fjitieniapelle.
3m „ESufdj", nidjt meit oon ber „IjirtentapeEe", bie im Unterorte neben 

bem ijirtenfjaus (Dir. 121) fteljt, finb einmal — es mar eben 3U Mariä 23er» 
tünbigung — oier Hretfdjenleute erfroren. Sie tarnen oon Drejlerfiau, mo 
fie um Sdjafe maren unb blieben ganj erfdjöpft im „SSufdj" liegen. Dort finb 
|ie nadjts erfroren. EMer gefdjniftte Engeltöpfe finb in ber ijirtenfapeEe auf»
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bemaßrt. Sie ¡ollen bas fonberbare Ereignis für bie Dtacßfommen in Srinne» 
rung galten unb felbft bie Erfrorenen barftellen.

Der Biefe oom Oberod.
3m Oberorte mar früher auch ein ifirtenßaus- u. 3m. bei Dir. 73. Einmal 

machten fiel!' irgenbmie gmei Stiere los unb es entftanb ein fcßrecflicßer Stier» 
fampf. Der S)irt formte fiel) meßt helfen, alfo rief er bie ©emeinbeobrigfeit sur 
f)ilfe. Stit großen Stangen, ganzen Säumen, gingen nun ©emeinberießter, 
Stteinridjter unb ©efeßmorene auf bie Stiere los. Sie fonnten aber nichts 
ausrießten. Da fam ber ftarfe ißrebatfcß herbei unb rief: „2Bas treibt if>r 
benn, if)r Sei) . . . terle? DBolIt iijr fie erfragen bie Stiere?" Dann naßm er 
bie Stiere bei ben iförnern, mit jeber ifanb einen unb führte fie in ben Stall. 
Diefer DJiann mit Dtiefenfraft fall aber feinen guten Serftanb gehabt haben. 
DBenn bie DBeiber Sutter gefcf)Iagen hatten, mußten fie biefe gut oerfteifen 
ober fofort oerfaufen, fonft firmierte er fie auf bie Senne ber Stube unb 
rutfeßte fo mie bie Kittber ju  rutfeßen — „tfcfjolen" — pflegen.

Des Xeufels fjafe.
3m Unterorte fpielten einmal bie Kinber in einer Scheuer. Sie nahmen 

ein Strohieil unb Ijirtfcijten fiel) an einer Seiter. Dann ließen fie fid> nachein» 
anber aufhangen unb roollten jehen, mer es am längften aushält. Eben hatte 
man einen fünfjährigen Knirbs aufgehängt, ba hüpfte ein großer £>afe burch 
bie Steuer. Die Kinber liefen natürlich alle bem f>afen nach unb moliten ihn 
fangen. Sie richteten freilich nichts aus unb fefjrten mieber jurüif. Der er» 
henfte Knabe, ber nur einige Zentimeter über ber Senne hing, mürbe abge» 
feßnitten, aber leiber 3U fpät. Der Seufei fpielte ben ijafen, um eine Seele ju 
befommen.

Der ftarfe gaben.
Dtls bie fleißigen Spinnerinnen noch1 in einer gemeinfamen Spinnftube 

arbeiteten, gefeßah bort ein großes Unglüit Eine grau mollte fehen mie ftarf 
ihr gaben ift. Die Starte bes gabens aber mollte fie io ausprobieren, baß 
fie fich felbft aufhängte auf eine Stange. Kaum hatte fie aber bie güße oon 
ber San! ßeruntergleiten taffen, fo feßrie es braußen: „geuer! geuer!" Dille 
grauen unb Stäbchen erjehrafen unb eilten hinaus. Es ift fein geuer gerne» 
fen, fonbern ber Seufei felbft ftanb unter ber Dßanb unb laufcßte bem D&eiber» 
nolf feine Diebe ab. 3m fritifeßen Dfugenblicf feßrie er bann: geuer, um alle 
hinaus 3U locfen unb mieber eine Seele gu geminnert. Sis bie Spinnerinnen 
mieber ßineinfamen, faßen fie, baß bie arme grau erhängt ift.

Die Qiden auf ber Dornmiefe.
Dluf ber Dornmiefe —- „Dainaiabois" — in Soßannesberg fpielten bie 

Wirten. Dtacß oerfeßiebenen Spielen fam es auch p n t „Dlufßängen". Kaum 
ßau^n fie ben erften Knaben auf einen Straucß gehängt, hörte man oon ber 
©emeinbe ben geueralarm. Sofort liefen alle Wirten in bie ©emeinbe hinein, 
mo aber altes rußig ycm°jen ift unb oon ber geuerbrunft feine Spur mar. Es 
ßatfe auct;< biefesmal ber Söfe einen soffen gejpielt unb ein armer ifirte  
mußte bas Geben laffen. Er ift feßon tot gemefen, als bie Kinber ißn retten 
moliten.

Die 2Käbd)eti im f)irlengrünbl.
3m grüßjaßr fpielen bie Scßulnüibcßen am liebften „Stanals". Sie flau» 

ben fich ßübfcße Steincßen, gemöhnticl) fünf Stücf unb maeßen ißre Künfte 
bamit. Din einem Sonntage flaubten noeß einige Stäbchen nach bem Dlbenb»
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läuten „Sterna!" im ijirtengrünbl, als ein Leiter crfct>xert, ber an einer 
Drommel „paufte" unb bie Sinter locfte. Sie tiefen aber Ijeimmärts, roas ihm 
nicht paßte. (Sr tarn am feurigen Stoffe ihnen nachgefprengt. Stur mit großer 
Mühe unb fdjrecflicher 2tngft ift es ihnen gelungen im oberften Sjaufe in 
Sicherheit 3U gelangen. SBorn genfter fahen fie bann 3m roie er jornig fortlief.

Die Oolbfohten im itbrahamteffel.
©inmal fahen bie ifirten unter ben „Steffelsranb" im „2lbrahamfeffel" 

mie ficf> ein Dornftrauch bemegt. Diefer mürbe tangfam meggefchoben unb 
Stäuber tarnen aus einer Deffnung heroor. 21ts fie bie Stäuber in ben SBalb 
hinein gehen fahen, machten fie fief) in bie Stäuberhöhle hmdn. âm.en 
halb 3U einer Sammer, mo lauter ©olb angehäuft mar. Sie ilaubten fid> 
bauon mie uiet fie nur tragen tonnten unb eilten bauen, ©in gutes Stücfchen 
fcßleppten fie fetjon bie Saft, ba tarn ihnen fcf>on ber „Stäuberharnact" — 
Häuptling — mit ¿mei Stäubern nach- 23or &ngft mußten bie Wirten nun 
reicht mas an3ufangen mit ber großen Saft. Sie fchüttelten bie -hälfte aus, ba 
maren es Sohlen gemefen. 211s fie enblid) mit ber anberen Hälfte glücflid) 
heim tarnen, maren fie neugierig ob fie ©olb ober Sohlen brachten. ©s mar 
reines ©olb gemefen, barum nerfuchten fie halb auch bie meggemorfenen Sot)= 
len 3U finben. Diefe hoben aber fidjer bie Stäuber gefunben unb mitgenommen.

Der Itiefe am Dornffein.
Der Dornftein — äm'tfdjen gohannesberg unb IBlaufuß — i)atte früher 

eine tiefe iföhle. Drinnen mohnte ein Stiefe. ©r mar ber SBruber non einem 
Slaufußer. Diefem maren einmal bie Odjfen in 23erluft gegangen, ©r hatte 
2Serbad)t auf feinen 23ruber, alfo begab er fidf in beffen als er in ben
Sßalb gegangen mar. Dort fanb er bie Ueberrefte non ben Dchfen, bie ber 
Stäuber gefd)lad>tet hatte. 211s bann einmal srnölf Snaben oerfchrounben finb, 
hatte man mieber 2krbad)t auf ben Stiefen. Man brang mit ©enbarmen in 
bie 5)öhte als ber Stäuber fort mar, unb fanb bie 3toölf Snaben gan3 ner= 
blöbet. Der Stiefe mottte aus ben Snaben 3toötf Stäuber ersiehen.

Die Steine beim <Sten3iteu3.
21n ber ©ren3e am .gügenrüdien fteht ein Sreu3- Dabei finb brei Steine 

u. 3m. in ber Mitte ein größerer, auf beiben Seiten fleinere ju  feljen. Da 
follen einmal brei Snaben gefpielt haben. Der ©roßte fpielte ben ißriefter, bie 
3mei Steinen machien bie Miniftranten unb hielten eine Meffe. 211s bie Meffe 
3U ©nbe mar, fnieten fie nieber, mie ber vßriefter es macht mit ben Meß* 
bienern. Sie tonnten nicht mehr aufftehen, fie finb 3U Steine gemorben.

Der 2ipfet im Stall.
©ine Magb mar im StaU melten. Da fanb fie einen munberfchönen 

21pfel. 2lls fie" mit ber Mild) hereinfam, rief fie freubig: geh habe jeßt aber 
einen guten 21pfel gehabt. Die 2ßirtin fah fie an unb fcf>rie nermunbert auf: 
3a, bu btft ja ooll 251ut um ben Munb herum! 21m ©nbe haß bu einen 21lp 
gegeffen! Slian jud)te bann ben 2tpfelftrunt, ben bie Magb meggeroorfen 
hatte unb fanb ihn gan3 blutig.

Dtuiiges ©ebein unter bem Deff.
Sange feijon mar eine grau oom 21lp geplagt. Da lauerte fie einmal aut 

biefen unb tat als mürbe fie fejt fdjlafen. 211s ber 21lp tarn unb fie brüdte, 
motlte fie ihm rafch bas uorbereitete SJleffer hineinftechen. Der 211p mar aber 
mie oerichmunben. Slur ein 21pfel lag auf ihrer SSruft. Diefen ueraefjrte fie 
unb marf ben 21pfelftrunt unter bas 23ett. 21tn anberen Morgen fanb fie
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blutiges ©ebein unter öem Sette. Sa muffte fie, baff fie öen 2llp oer3ef)rt 
hatte.

©er nerbächtige Od)fe.
Dbmohl bie Dd)|en eines Sauers feijr gut gepflegt mürben, mar bod) 

einer non ihnen fehr mager, ©em Sauer fant biefe Sache nerbäd)tig nor, 
atfo lauerte er lange im StaE um bem ©eheimnis baljinter 3u fommen. ©in» 
mal tarn bann nachts eine fonberbare ©eftalt in ben StaE, fpeite bas ©e= 
bärm heraus unb oermanbeite fiel) in einen Span unb brüefte — „fnierte" 
— ben Dct)fen. ©a fprang ber Sauer t)in, gerbrüefte mit ben Stiefeln bas 
©ebärm, bann ergriff er ben Span, ¿erbrach iijrt unb marf ilm hinaus. 21m 
anberen ©ag fanb man im i>of ein ¿erbrochenes ©erippe unb ber Dchfe hatte 
Suhe oom 211p.

©ei löchrige 2ilp.
©in Staun moEte fid) fdjon nicht länger brüefen laffen nom 211p. ®r 

fpetulierte bestjalb, mie er ben 2llp branfriegen tonnte, ©nblich erfanb er ein 
üötartermerBjjeug. ©r nahm ein Brettchen unb fd>lug oiele Sägei hinein, fo 
bah bie Sägelfpitjen gut herausftanbeu. Siefes Brettchen legte er auf feine 
Sruft, als er fct)iafen ging, ©er 211p fam bann einmal unb meljte fid) auf 
ii)n, tat aber gleich einen fd>recflid>en Schrei unb oerfci)manb. Später fal) 
man einen Stann in bas f)aus tommen mit einem ¿erftochenen ©efid>te. ©r 
muh ber 211p gemefen fein.

Bie glüfjenbe fiuf.
3tn griebijofe finb einmal Kittber herumge3ogen. 21uf einmal tarn eine 

brennenbe Kuf gefault. Sie Kinber eilten fort, nur ein Heiner Knabe tonnte 
nicht genug gut laufen. Siefen fjolte bie Kuf ein unb oerfchlang ihn.

2Bäl)renb ber Sonntagsmeffe rutfd)ten — „tfctjolten" — bie Kinber in 
einem Sacttrog. ©a fam ebenfaEs eine feurige Kuf geroEt unb bebrohte bie 
ausgelaffenen Kinber. 3um ©lüefe gelang es ihnen noch redjtjeitig 3U ent» 
fommen.

Ber üerbäcfjfige ©tbhaud).
©ine grau, ein „Unecht" — Burfche — unb ein Knabe finb in einer 

Stube gemefen, ba fam ein ©rbfjauch hineingehupft. ©er Knabe muhte rafd) 
eine StaEgabel holen, bann foEte er ben ©rbhauef) htnausfehmeihen. ©a er es 
burchaus nicht oermochte, nahm ber Knecht bie ©abel, fpiefste ben ©rbhauch 
an unb lieferte ihn hinaus. 21m anberen ©ag fam eine grau mit oielen ßö» 
ehern in ber Sruft. Sie mar eine ifege, bie fid) 3um ©rbhauche machte.

3n einem StaEe fanb man auch einen grofd>- Stan ahnte barin eine 
i)ei-e, barmrc hat man ihm rafch einen guß abgefjaut. ©iner grau fehlte am 
anberen ©ag ein guff. Sa muhte man, bah fie es mar, bie im StaE herum» 
fpetulierte.

Bie „Steinerne Bahn“.
21n ber Steinernen Sahn — „Stanapuh" — meibete ein ffirte bie Schafe. 

211s er einmal gräßlich fluchte, tarnen oiele Steine geroEt unb oerfchütteten 
ihn unb bie Schafe. Ser oerfteinerte S)’:xi unb feine oerfteinerten Schäflein 
märten nun bis fie jemanb erlöfen mirb.

Ser Sater — ergählt ein Stäbchen — ift beim 3ub gemefen, bann moEte 
er „in  bie grei gehen" „ 3um ©rünling", 3U meiner Stutter. Seim ©urm ift
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es ißm auf einmal feßr fcßroer gemorben. Sie „Xoiben" (Söbin) batte fief) ißm 
aufgeßodt. 33is jum „Sobtenroalbe" ßat fie ißn getrieben, bort ,,ift fie erft 
abgeftruppt". ©r œar fo miibe unb fcfjœacf) gemorben, baß if)tn bie ßuft oom 
greigeßen ganj oergangen ift. Siefesmal bat bie Mutter oergebens geroartet.

21mol baua a ÏÏBetta. 2Icf) Dcbs’n fjota gabot. Dffa eift a nausgaœauan 
ém iju lj.  ©ift a fcf)bat3 ^inbat fumma garennt, fjot a rem a ©cbmihal geb’n. 
Dff eift s S)inbal furtgarennt. 35 i re eift rai’fumma mim Sjulj, bot a émga= 
ftie&t. Dffa eift grob a ffietta fumma, 3a jam bot a gafogt, ba fell rem auf= 
belf’n. Offa bot fana gafogt, ob a rem gta bét ge(ben), bos a bét betln. £)ot 
ba SBetta gafogt: ,,©cb be b’ febu geb’n, bos b’ béft betln". ©d)ui bot rem auf- 
gabotf’n unb eift furtgon(g)a. Sa 2Betta eift a furtgaœauan. 35i fai’ ©ub’ 
bot gbelf Saua gabot, eift na fumma butin, fana SBetta, bos g’aifdjt a £)inbat 
baua. © baua jas a Sairol gabeft.

©5 roar einmal ein „fauler Unecht". ©r faß am fiebften unter einem 
Saum, ©r legte fief) einmal eben unter ben ©irnbaum unb machte ben Munb 
auf, baß ibm bie ©irnen in ben Munb fallen folien, ba fam ber ^eitanb unb 
ber heilige ©etrus bort ooriiber. 6ie fragten, roo ber 2Beg gebt. Ser faule 
Snecfjt geigte nur fo mit bem guß bie ©ießtung unb fagte: „bort gebt er". 
Ser i)eilanb unb ©etrus gingen bort unb famen 3U einem Mäbcßen, bas im 
©ad) berumbantierte. 2tuch biefes fragten fie, roo ber 2ßeg gebt. Sas Mäbcßen 
fam fogleicb heraus oom ©a<ß unb ging ein ©tücf hßeg mit ihnen. 2lu f einmal 
fragte ©etrus: „höas motten mir biefem Mäbcßen geben?" „Sen faulen 
¡Ünecßt", fagte ber fjeilanb. Ser heilige ©etrus meinte: „Sas fönnen roir boeß 
nießt tun".'Ser ^eitanb aber fagte: „2ßenn ber Snecßt auch fo fleißig roär’, 
roie bas Mäbcßen, fo möchten fie ja oor gleiß alles „serreißen". „3Benn bas 
Mäbcßen fo faul roär’, roie ber Unecht, fo möchten fie nicht „roeiterfommen" 
3ft bas Mäbcßen fleißig unb ber Unecht faul, fo fommen fie feßon irgenbroie 
roeiter".

5)ie „33re£lauet 6 amm(un0en".
©on Sr. ©otifrieb g  i 11 b 0 g e tt, ©erlin.

„finiefnet Cacßfenfang in Ober-Qungetn.“
„geh fußr, (febrieb ber S)r. ©ucßßolß in Käsmarcf auf biefen Monat Map) 

mit einem guten greunbe aus bem 'iiauidjenbacber ©abe nach Kniesen 
(Giiesna, ©olnifcß Gniazd) ein unter bas ßulooer ©<ßIoß gehöriges ©täbtel, 
unb lehrten 3um ©ießter ein, roelcßer uns eine überaus feböne ©ecreation 
anfteüete. ©s rourbe bas gluber (ein 2lrm oom gluffe Poprad) aufs hefte 
oerbämmet, bas ©taffer abgefchlagen, unb in ben rechten ©trom geleitet. 2Ils 
bas -¿Baffer oerfchoffen, unb nur bie tieffen Ufer angefüllet blieben, fo roaren 
roir fo glücflich, baß roir ins hieße einen über l'A  ©llen langen ßaeßfen fin
gen, bergleicßen hier 31t ßanbe feiten gefeßen roirb. Sa er ins hieße fam, fo 
feßoß er ßefftig bem bas hieß ßaltenben ©ürger über bie Iniefcßeibe, baß ber 
Dri gleich mit ©tut unterlieff unb oerfebroarßete. 3cß nahm alfo halb bas 
hieße unb fcßleppte ißn an bas Ufer, allroo er mit bem ©cßroanße tapfer um 
ficb feßlug, bis er getöbtet rourbe. © 0 roeit ber ©erießt. Ob biefes ein roaßrer 
fiachs, ober oielmeßr eine ßaeßsfore, fo roie fleine ßäcßfe ausfeßen, urtb gleich» 
fam sroifeßen gorellen unb ßaeßfen in ber Mitte fepn, aueß suroeilen bie 
ßänge einer ©Ile erreichen, © ß s ß 0 1 ß % i f cß b u cß, p. 218 geroefen, folcßes 
fönnen roir mißt entfeßeiben. oft es aber ein roaßrer ßaeßs geroefen, fo ift es
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möglich, baff, xoeti ein ßachs hoch eigentlid) ein See=gif<h ift, unb aus ber 
See in bie gliiffe tritt, bafelbft. fid> eine 3eiilang aufhält, unb jumeilen junge 
ausbringt, jclbiger oon ber D ft = S e e bergeftammet, unb non ber 2Bei<hfel 
in biefen $irtB Poprad, ber ficf) in fetbige ergieffet, fommen fet). Vid. M. 
Apr. 1719. Clas. IV. art. 9."

Biefe 2I0Ü3 über ben ßadjsfang in S?ntefen aus bem Saljre 1727 geben 
mir hier nid)t mieber, um ti)r fadjlid) nad^ugehen, fonbern 3U bem 3 med, 
um uuf bie ßeitfchrift, in ber fie enthalten tft, hin3umeifen, als eine aud) für 
bie 3ips mertnolle Quelle.

3hr noller Xitel ift: S a m m l u n g  n on  Dfatur» u nb  3Ä e b i 3 i n= 
mi e  aud)  b i . c r 3 u g e h ö r i g e n  S? u n ft= u nb  ß i t e r a t u r  = ©efcb id)s 
ten,  jo fid> anno [unb hier folgt bie jetneils gutreffenbe Zeitangabe; in bie= 
fern galle:j 1726 in S c b l e j i e n  unb anberen ßänöern begeben. 35. 23eriud). 
21ns Sicht geftellet non einigen Academ. Naturae Curios. in SSreslau. 2Bin= 
ter=Quartal 1726. ßeipjtg unb iöubiffin [=  ESauijen]. 23erlegt’s Sanib 9tid)= 
ter. 1727. (Seite 582 f).

21nfangs erfdjienen fie in Skeslau. ©aber unb tneil bie jRebaftion 
aud) weiterhin in ¿Breslau blieb, werben fie fur3 „ B r e s l a u e r  © a m m= 
1 u n g e n" genannt. Schon an anberer Stelle1) ijabe id) barauf aufmerffam 
gemadjl, baff biefe „Sammlungen" aud) ^Beiträge über bie Zip5* unb 3war 
non bobenftänbigen 3 ipfern (©eorg ¿BuchhoiB unb Bantel gif<f>er), enthalten.

Das ift bebeutjam als Zcidjen bafür, ba| bie Zipfer bamals in unmitteP 
barer ¿Berbinbung mit bem geiftigen Seben Seutf-chlanbs ftehen, unb baff 
©djlefien bie ©rüde ift, über bie biefe ¿Berbinbung befonbers gern geht. SerZm 
fammenhang ber Zips mit ©chlefien bebarf im ein,3elnen noch' ber 21ufhellung. 
— 211Imäl)lid), fdjeint es, fdjlief er ein. 2Bie weit hängt bas Somit gufammen, 
bafs ©djlefien im 3af)re 1740 ben Herren wechfelte unb non Defterreid) an 
Preußen überging? Seitbem mar es für bie Zipfer „21uslanb".

2Ber a 1 f 0 a r b e i t e t  bie 23 ä n b e ber  „ B r e s l a u e r  S a m m t u m  
gen"  b u r dj, [teilt feft, was fie aus ber ZiPs berichten, unb wer bie Zipfer 
Erdarbeiter finb unb ftellt bas Ergebnis in ben großen lulturgefdjichtlichen 
3 ufammenhang?

CDie mb öie 3ecf>etleuf im  9 le ism ftrie i
öeä 3ai>te&

<8ebräud)e, Boltsgiauben, IBeffetfprüche unb ßieber.
23on iRidjarb 3  e i f e 1, Zeche, 

gortfetjung.

„Br ÜJiabef“50).
Etad) bem 23otfsglauben beginnt ber eigentliche grühling „ 3’ Qofefi" — 

am 19. 2Rär3 — unb bie Sinber fennen fdfon lange feinen h in ter. Bas 
„Xfchelen"51) unb bas „lortfchutiejen"52) mit bem fjolgfchlittfchuh ift fchon 
längft nergeffen, fleijjig werben auf ber Sonnenfeite „Änöpfe"53), „S?ar= 
pofd)"54), „Schura"55) unb „iß’holn"56) gefpielt unb alle üben fid) troh 2Bar= 
nung ber SUfutter im „¿Blufjmtffiggeh"57), benn erft nach her 2luferftehung 
ober nach bem erften Slududruf fott man bas tun. 21ud) bie „^olghutfchen" 
werben wieber aufgeftellt unb finb bis in ber fpäten Etacht hinein befefet. 2lud) 
ben lanhwirtfchaftlidjen Saifonarbeitern „unferen Schwalben" bauert bie 
winterliche ¿Raft fchon sulange, laufen oon einem „2Birt"58) 3um anbern, um

*) 3n meinem 21uffah „Die ©rünbler", Karpothenlanb, 1932, S. 108, Slnmerf. 11.
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fid) mieber für bie Sommerarbeit (oom Elpril bis Se3ember) nad) Defterreid), 
rtad) ber Sübflomafei für ben Schnitt, „Fbifo" 69 unb auf bie „Efurgina"60) 
unb neuefter ¿eit, feit i>ic Pforten nad) Beutfd)ianb gefperrt finb, bei fubeten* 
beutfcßen Säuern als SOiägbe aufnehmen 3U laffen, benn mürbe einmal aud) 
biefer Sroterroerb oerfiegen, fo märe bas Gclenb unerträglich. lieber* 
all unb bei aEen regt fidj ein Eöanbertrieb. ERit ben aEjährlid) 3urüd= 
febrenben Singoögeln, fteEen fict» aud) bie „©grjptnarsigon"61) ein, bie im 
„fjafelbufch" auf bes Katars"62) ifutmeibe ihre ¿eite auf einige läge auf* 
fdjlagen, unb bas ift für ben ßanbmirt ein fixeres Seiten, baß ber Ijerrlidje 
Frühling aEmählid) eingiefjt, benn

Summa b’ @gt)ptnar3igon ’m ÜRäfes’n — 
benn ad) polt b’ ßämmo fcfjejes’n03).

EBie braunen in ber freien Frühtingsnatur, fo regt fid) aud) neues ßeben 
auf bem Sauernljofe. Sie kühner fingen, betommen rote Sämme, _ legen 
immer fleißiger unb fobalb fid) eine „Slud'a"64) melbet, mirb fie gefegt, fo baff 
man fd)on gu Dftern „fffipaia"05) unb l)ie unb ba auf bem grünen Siafen 
„©riefala"60) fiei)t, benn bie ERäbel brauchen oiele gebern. Finbet bie SBirtin 
im ifühnerforb ein fogenanntes „Ualegala"67) ober aud) „gamläßta 2tja r"67), 
fo roerben fie über bas Sad) gemorfen, benn fie bringen Unglüd. „^ermafdjt" 
fiel) ein folches beim 21uffd)tagen auf ben Sfoben nicht, fo mirb bie ifenne, nod) 
ein folches legen. Sräfjt eine kfenne, fo mirb fie, roenn fie aud) bie befte ße* 
gerin ift, um ben Sopf ge!ür3t, benn fie oerfünbet Feuergefahr.

Für ben ßanbmirt bebeutet ber Frühling Slrbeit unb Elrbeii. Sas F®lö 
unb fein ßieblingsoöglein „ ’s ßiachala"68) ruft unb er muff bod) für fid) unb 
feine Familie ESrot fd)affen. Etadjbem ber StaEmift, ben er bis jefef auf bem 
f)ofe anfammelte, aufs Felö gefeßafft hat, fobalb bas nicht fchon im EBinter 
mit ber „Schlepp"69) gefchehen ift, mirb bie Flugfdjar gefd)ärft, ©gge unb 
EBagen hergeri^tet, benn fobalb ber Schnee 3erfd)mol3en ift, beginnt er mit 
bem Einbau, er miE hoch aud) nicht hinter ber SBirtin ftehen, bie fchon „ 3U 
©regori", am 12. ERärs ben Srautfamen in bas ERiftbeet ober in bie „Scßie* 
jem"70) gefät hat.

ERct ber Einbauarbeit beginnt er ftets oormittags. 3 ert,röc£elt in ben 
Siusfaatfamen unter Stoßgebeten brei gemeihte „Sißala"71), bamit bie Saat 
oon Eöetterfdjaben oerfchont bleibe, unb naeßbem er ihn nod) mit SBeihmajfer 
befprengt hat, labet er iijn auf ben gereinigten ERiftmagen, auf meldjem fchon 
bie Eidergeräte ruhen, fpannt feine Sühe oor, entblößt fein 5)aupt, feßreibt mit 
bem ©eißelfteden brei Sreu3e oor bem Fugoiel) auf ben Soben unb fährt: 
3m Etamen ©ottes bes SBaters unb bes Soßnes unb bes heiligen ©eiftes aus 
bem ijofe. SSeoor er affo bann ben ißflug sum Eidern anfeßte, fniete er nie* 
ber, betete brei ESaterunfer (basfelbe oerfäumte er nie oor ber i>eumai)b unb 
oor bem Schnitt) unb beginnt in ©ottes Elamen au adern unb bie gefäten 
Sörner bem Eiderboben unb bem lieben Herrgott ansuoertrauen. SBäßrenb 
bes Slderns gibt er fehr ad)t, baß niemanb etmas oom Selbe „hintrage"82), 
benn man trüge ihm bas © liid  oom ’Eider. QuiEt hinter ihm in ber gesogenen 
Furd)e noch SBaffer ßeroor, fo !ann er eine gute ©rate hoffen.

Fu ben erften Elrbeiten bes Frühjahres gehört auch öas „Draima"72) um. 
bas Semäffern ber SBiefen „in  ben Elrbeiten"73), im „ffepefd)"73) unb auf ben 
„©emeinbemiefen"73). 3ft nun bann iiberaE bie leßte Furche gesogen, fo ge* 
nießt ber ßanbmirt bis 3ur Heuernte bod) feine Etußepaufe — es merben ge* 
meinfam bie Felömege unb Efrüden in Stanb gefeßt. Früher hat man bei 
biefer Slrbeit „ge3ed)ert"74), bod) hat biefe alte, mohlbemährte Elrbeitsart 3um 
Elußen ber ©efamtheit bie „ERote Front" abgefd)afft, mas nun mieber neuen 
Einlaß 3u Streitigkeiten gab.

Sinb nun aud) bie Sorffdjmalben ßeimgefehrt, fo hofft er feßon eine bef* 
fere „¿eit", be'fonbers menn ber ERärs marm unb troden ift, benn:

El Schäffo mül ERäje3’nftab eft goltsbejet75),
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bod) forgt er fid), menn taue ffiinbe mef)en:
©ft br Stäjegnbent goa 3’lent — prengt ar ’n Sauer em b’ Soot g’fdjbent76) 

— urtb aud) für bert „törichten 2lpril" ift ber Sonnenfchein Droft; bertn 
Senn ’rt Stäjes’n b’ ßämmo fcfjejeä’n — traipt fa br '2lprel bebar a ba Stäl77).

Sei bem erften grühlingsbomter trachtet jebermann fid) ben Süden an 
einen Dürpfoften, Saunpfaf)! ober Saunt ju  reiben, um fo oor „®reu3f<htner= 
3en" bemaijrt 3U bleiben. Jtommt oon ©aibel fjcr bas erfte griihlingsgemitter, 
fo bringt es ein gutes SSatjr, fommt es aber oon gunbftollen her, fo mirb es 
oiete ©emitter unb ein f<hled)tes Satjr geben; basfetbe proptjesett aud) ber erfte 
Segenbogen im Sßeften.

D’ Itffen78).
Sie mehr braunen auf Selb unb Stur bie herrliche Srül)lingsnatur als bas 

emig miebertetjrenbe Siuferftehungsmunber ermad)t, je mehr im Stenfd)en 
Slut unb Seele nací) bes SSinters gef)ein nací): ©rlöfung lechst unb fdjreit, befto 
tiefer hüllt fid) bie Kirche um bes leibenben ¿)eiíanbs mitten in Drauer, um 
bann befto freubiger tijr Siegeslieb „(££)riftus ift erftanben! Stteluja!" — bei 
ber 2iuferftel)ungspro3effion erfchatten 31t laffen.

Safd) oergehen bie Saftenfonntage — aud) ber „Srotfonntag"(ßätare) 
unb ber „Schmale Sonntag" (Subica) — unb fcf)on leitet ber „^itjaíafunntég" 
ober aud) „Solmalafunnteg" genannt, bie „Slartermoche" ein.

Seoor man aber bie iluferftefjung feiert, muh aud) bie „Startermodje" 
mit ihren geftlid)feiten unb ©ebräud)en überftanben fein. 3 um Salmfonm 
tage merben bie fdjönften Saltoeiben ausgefudjt unb man fdmeibet bie 
„Sitjala", oft ganse Siinbel bis 2 Steter ßänge, in meldje aud) ^afelnu^latten 
geftecft merben, bie am $)l. 2lbenbe Sermenbung finben — um fie in ber Sfird)e 
meinen 3U laffen. Stol3 merben fie bann oon ben Surfd)en nad) ber 5Beil)e 
im Umsuge um ber Siirche getragen, unb oiele „fd )iin fn "79) bei biefer ©eiegen» 
beit brei „Äi^ala", bie fie oor j)alsmel) unb Sd)üttelfroft bemaíjren foUen. 
3öäf)renb ber Steffe mirb bie Stattb.=Saffion gefungen, einft bas ein3ig ge» 
fungene Drama im Dorfe.

Sad) ber i)l. Steffe ftedt gleich hie ÜBirtin ein „Kitjala" hinter ein i)ei= 
ligenbilb über ber SImrei — bas fcbütjt gegen Sligfchlag. Sad)her geht fie in 
ben Statt, ftectt eins hinter einen Xram, um bamit gelegentlich bie áüí) 3U= 
fd)!agen, menn fie beim Steifen ausfd)lagen füllte — 00m „Schnaufen" mirb 
biefe 3aljm roie ein ßamm. ©in Seit mirb aufgehoben, um bie Sähdjen roäi)= 
renb eines ©emitters in bas Seuer ober in bas brennenbe ßid)t ber ßidjtmeh» 
fer3u 3U legen, bamit bas ©emitter bas i)aus oerfchone. Der 2Birt hält am 
Sachmittag auf feinen Seihern eine Saatfcfjau unb ftecft in jebes eins, um 
Sßetterfchäben oon ihnen fernsuhatten. 2lud) ber Doten mirb an biefem Sage 
gebacht, fo bah aud) ihre ©rüber mit „óigala" beftecft merben.

2lm ©rünen Donnerstag brängt fiel) bas Solf 311m Seidjtftuhl, um „ab» 
3uhoden", fobalb bies in ber gaftert3eit noch> nicht gefchehen ift unb 3ur Äom» 
munion. Seim ©lorialäuten (auch am (Íhar íamstag) „fliegen"80) alle, bie 3U 
ijaufe geblieben finb 3um Sache, um fid) ©eficfjt unb i)änbe 3U mafdjen, benn 
bas ift bie hefte Srsnei gegen 2iugenmeh, 2íusfd)Iag unb „^öbarfchbämm"81). 
3ft ber Sßirt 3U ijaufe, fo „fliegt" er in ben ©arten, fd)üttelt recht tüchtig feine 
Obftbäume, bamit fie reichlich Srud)t tragen folien. Serftummen nun bie 
©loden, fo gehen fie nun nach Som „ 3’ Sut"82) unb fd)on 3U Stittag lärmt 
unb fiappert auf bem Durme ber „Dremo"83) unb burd) bas Dorf bie 
„Saffch’n "81) unb „Jfilopatfch’n"85), bie fid) bie Knaben felber machen, tttadp 
mittags mirb in ber ft'irdje bas hl. ©rab aufgebaut, mo ber ßeichnam bes 
i)eilanbs oon 3mei röm. ßegiortären mit ßansen bemaffnet, bemad)t mirb — 
bamit am ©harfreitag has 2ítterf)eiligfte sur Anbetung hineingetragen mer» 
ben fann.
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21m Sijarfreitag in ber grüt) gehen bie frommen ßeute, bie heute ben 
ganjen Sag falten, 3U ben 2Beglreu3en hinaus, um bortf)in unb bort ben 
SEjmershaften Sofenlrans 3U beten. Kommen fie 3U einem SBaffer, fo roafEjen 
fic fiE) bie güBe, ein feljr geeignetes Stittel gegen 5RI)euma unb i)autlranl= 
ijeiten. Sie Sommerfproffenhaben, follen fiel) bet Sonnenaufgang im SEjaitrro 
toaffer bes 9Jtüf)Ienrabes roafd)en, bod) achtgeben, baB fie nicht oon einer Ąeje 
beobachtet merben, bte jet}t auf ben 2Beiben fitzen unb bort „ftioron"86), fonft 
nugt es nichts.

Sie Kirche ift heute fehr ftarl befucht — es ift ein ftüler, ftummer geier» 
tag, ba ber ßeib bes trjerrn im ©rabe ruht, unb ein ctjriftl. EBirt hat noch nie 
an biefem Sage geadert, geeggt ober in ben drbboben mit einem eifernen 
EBerlseuge gef>acEt, um nicht ben im ©rabe ruhenben śfeilanbe gu oerletjen. 
Sad) ber JohannEipaffion, mährenb roelcher es nach bem Sotlsgtauben an 
folchen Orten, „mittext", mo Sd)äBe begraben liegen, roirb nach ber Kreu3= 
oerehrung, ^ßrebigt unb nach her SDleffe ber „oorgeheiligten Dpfergaben" bas 
21Eeri)eiligfte beim hl- ©rabe oom Solle ben gansen Sag angebetet. Sefom 
bers bie Kinber befuchen heute ihren geftorbenen, toten ifimmelsoater unb 
befudjen auch- mit ihren Gütern bas hl- ©rab in Seut[E)=5ßroben unb roal)r= 
fcheinlich auch ben Kaloarienberg.

Sen EBirt intereffiert an biefem Sage befonbers bte „3e it": Jft fchönes 
Eßetter, fo mirb auch ¿er Sommer fonnig fein, regnet’s ober fchneit es fogar, 
fo broht Sürre unb bas Obft roirb oerfattlen. Somit bie ©etreibeähren recht 
lang roachfen fallen, foli man an biefem Sage Sftohnnubeln effen.

21m dharfamstag in ber grüh toirb an ber KirE)enmanb ein fleines geuer 
gefchürt unb ber „Jubas" oerbrannt. 3u Ąaufe nehmen bie EBeiber, fobalb 
bies noch nicht gefcheljen ift, eine ©eneralreinigung bes Ąaufes oor, fdjeuern 
ben guBboben unb reiben mit Sanb unb Strohfeil bas frolsgefchirr am Sache 
unb finb auch mit bem Küchen= unb Strieselbacfen ooEauf befdfäftigt. EBerben 
fie babei oon einem EJlanne überrafcht, fo hüben fie ©Iiict. 21uch bie 
„Sfchunl"87), bie „SEjolbar"88), bie „Stängelroürfte" unb bie mit ßroiebeß 
fchaten gefärbten „Kolala"89) für bie Kinber roerben fertig gelocht, fo baB ge= 
gen 21benb bie 21rbeit ooEenbet ift, unb fid) 3ur 21uferftei)ung ausfdjidt, bie ba 
mit gar teinem ©epränge gefeiert roirb, ober roie 3U mir gefagt rourbe: 
„EliE)ts ift Sraurigeres, als fo eine ißrogeB90) „oro bar Qed)".

Ofterfonntag: Ąeute macht bie Sonne brei greubenfprünge. i)eö0r fie 
ihre Sagesreife antritt. f51eifct)fpeifen mürben einft, erft nach beren EBeihe 
genoffen. Sie befferen EBirte enthalten fid) auch heute jeber gleifd^fpeife, ba= 
mit ihre Sinber oon ber Seuche oerfchont bleiben. !2tn biefem Sage ift bie 
Kirche roieber einmal 00E.

Segnet es am Dfterfonntage, fo roirb bie ©erfte fehr fd}ütter unb lücEig.
21m Oftermontag roufchen fich einft aEe ^ausberoohner mit jenem EBaffer, 

in roelchem man bie „Schulter" gefoiht i)at; mit biefem EBaffer roufch bann 
fE)lieBltE) bie EBirtin bas ©uter ber Kühe, Sdjafe unb Riegen unb mit bem 
Seft begoB fie bas geriet. Seit aEergottesfrüh ift fchon bie männliche Jugenb 
auf ben güBen. — Sie Schitllnaben taufen mit einer glafEje „Sofenroaffer" 
herum, um ihre Kamerabinnen 3U haben unb bie gefärbten „Kolala" in 
©mpfang 3U nehmen., roährenb bie Knechte einft ihre „Jungfrauen" aus bem 
Sette holten, 3um Sach fctüeppten unb bort tüchtig aus ßiebe „eintunlten", 
benn je näffer bas SKäbel, befto heiBer bie ßiebe bes „Junlers". ijeute hut fich 
biefer Srauch gänzlich oerfeinert unb bie jfersaEerliebfte roirb nur mit ißarfum 
gebabet. SoE) hört man ben gansen Sag am Sache entlang ein ©equietfeh 
unb ©efdjrei — ba bie fchulerttroachfene Jugenb mit gefüEten ^oEunberfpriBen 
auf bie ERäbel lauert. Sas „SchmeEoftern" roar früher auEv üblich, mirb aber 
heute nur oon ber SEjuljugenb geübt.

21m Dfterbienstag 3al)ten bie EJiäbel für ben geftrigen Sag bie Surfdjen 
aus, unb fo mancher muB es fich gefaEen taffen, baB ihm mit einem Sopf 00E 
EBaffer gut heimge3ahlt roirb.
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2lm SBeiffen Sonntage finb ine Setftunben91), unb bas fromme Soll meiff 
es, mas es an biefem Jage feinem 5)etlanbe fd)ulbet.

3u ©eorgi, am 24. Sprit ift bas ©ras fctjon fo grofe, baff man es nid)t 
einmal mehr mit einem Jammer in ben ©rbboben gurücEfcfjIagen famt. Son= 
nert es am Sorabenbe, fo haben bie Siebe mit bem „Einträgen" fein ©tüd. 
Sieht jemanb einen frepierten grofd), fo mirb er franf. 2Bem es gelingt, 
mit bem ifanbrüden einen „Sloltbjof"02) 3U erfdjtagen unb er hat 2lugen= ober 
Sfalsmeh, fo foll er fiel) nur mit bem ¿fanbrüden Sugen unb ifals beftreidjen, 
fo mirb er gleich gefunb.

3u Starfus, am 25. Sprit mirb mäfjrenb einer ißrojeffion in ber Sähe 
ber Slirche bie Saatmeitje oorgenommen. 3ft an biefem Sage bie Saat fefjon 
fo grofj, baff ein „©roh"93) barin fiijen fann, fo ift guter Schnitt in 2lusfid)t.

Ser 1. SKai mar einft ber fdjönfte ©Ijrentag ber ÜJtäbel — benn es mar 
eine Seltenheit, baff ein Släbel nicht in biefer Sad)t oor ihr genfter einen 
ÜDlaibaum gepflan3t befommen hätte unb baff non mehreren Sioalen bas 95tai= 
baumfetjen für bie ifersallerliebfte nicht mit ©ampf ausgetragen bejm. ent= 
fdjieben mürbe. Sfieoiel „Sungfrauen" fooiel Staibäume (10 bis 20 Steter 
hohe Sännlinge, bis ßum SBipfel —• oon l'A  SDieter ifölje gelaffen unb ge= 
fchmüdt — abgerinbet) ftanben am Storgen bes 1. Stai oor ben Raufern, ein 
herrliches Silb im Sorfe — fogar bie „oln ÜJJtän"94) befamen ihre Staibäume 
3um Spott — ein bürres Sirfenbäumdhen auf einem Sefenftiel. ffeute ift es 
leiber, um ben Staibaumfetjen füll gemorben, benn um biefe 3 eit finb über» 
haupt mehr leine fchulentroachfene Stabet — oft auch mehr feine Unechte ju  
ifaufe — nur bie Schulmäbchen befommen ihre grünbelaubten Sirfenbäum» 
chen in ben ijo f gepflügt — unb bie „rote Sugenb" fefct ihren oor bem 
Urbarialmirtshaufe ein. Ser bis jum mit roten ißapierbänbern gegierte Sfipfel 
abgerinbete unb blutrotangeftrichene Stamm trägt bas potit. Somjet3eid)en: 
Saoibftern, Sichel unb Jammer, unter roeldjem fid) bie „Sorfforojet" unter 
Sbfingen ber Sinternationale 3U einem Semonftrafions3ug nad) Seutfd)» 
ißroben fammelt.

gür bie ©inber ift biefer Sag ber fd)önfte. (fünft mürbe an biefem Sage 
immer ber „Stajales" oon ber Schule aus oeranftaltet, ber eingige Susflug 
mährenb bes Schuljahres. 2lud) heute ftrömt alles in bie „Seutfch^robener 
Richten". Ser prächtige Xftai fetjafft oor allem ber Siugenb ungebunbene 
greube, bie Stäbchen minben fid) aus „ißumpon"95) ©ränse, bie Knaben jagen 
ben „gtattermäufen"90) nach, fchneiben, Hopfen unb breljen fid) aus ben faf» 
tigen, glattrinbigen Sfeibenruten bas „Srpo"97) — bas „gaifo" unb bas 
„Sröto"08) unb „fonsertieren" mit ben Sögeln um bie Sjßette. Samit ihnen 
alle biefe billigen Slasinftrumente gelingen follen, flopfen fie mit bem $)eft 
ihres Steffers ober „Sitfchegs"^0) ben Saft unb fagen breimal im Stillen: 
„Srpo, gaifo! Summ nje ro! ©umm nje ro o’m (göaigo! ifu li! ifu li! Sehftä 
raus!"101). Stelbet fich her ©udud 3um erftenmal, fo rufen ihm alle im ©har 3m 
©udud plenb — fetji om bar ßenb, fog’ mar boa! Silfo 3oa feil no lebn?102) 
— mobei bie fRufe genau abge3äf)lt merben — unb hat jemanb @elbmün3en in 
ber Safche, fo foll er bamit „tfdjorrn" (flappern) — es mirb ihm bann nie 
an ©etb mangeln.

3u glorian, am 4. Stai, ift feit 1807 ©emeinbefeiertag. 2lm gansen Sag 
ruht bie SIrbeit.

Sßenn fich auch ber halbe Stai mit marmen Sonnenfchein anläfft — fo baff 
man ben ©rbboben unb bie blüfjenben Säume fcf)ier atmen fpürt, fo finb bod) 
bie gefürchteten ©ismänner (12.—14. Stai) noch nicht oorüber. 3 l)r Sorgän» 
ger — Stanislaus — am 7. fDtai — ift oft ein fehr roüfter ©efelle unb oon 
ihm fagt man oft mit fRed)t: Sr Stänso fchlägt b’ Seff103) ro.

Sagegen getraut man fich fdfon „3U ©regorie" — am 9. Slai bie ißflan» 
3en, nach bem alten Spruch: ©regoriflons’n geh nimmar or’loen104) — aus3u= 
fe^en. „3u  Sophie" merben bie gifolen gefegt; fällt auf biefem Sag Seu= 
monb, fo mirb bas an einem anberen Sage getan, fonft möd)ten fie menig
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SBIüten unb leere „Schoten“ 105) ijaben. Ser ©rünseugfamen roirb an ben 
33ittagen (am 1. roirb bas fteinerne Kreus am ©ege nacf) Seutfcf)=iproben, am
2. bie Sorffapelle unb am 3. bie ^eilige Sreifaltigfeit unter ben fitnben be= 
fud)t) „gefäbregt"106), befonbers im Qe'vfyen ber ^tfdje. Sa bte ißeterfilie fet)r 
langfam aufgetjt, fo fagt man non iljr, fie gef)t 31t erft nod) 9fom „ 3’ 'Put"82). 
Dbgroar ein alter ©prud) fagt: ©ep me| ’n 21prel, fumm et), benn ty bet107) — 
roerben t)ter boĉ  gröftenteits bte „fdjiejen Krumpjen"101*) tm 21pril gefegt, bte 
bann oft non benen im 2Jtai gefegten „tongfoma Krumpjen" im ©adjstum 
eingefjolt merben, benn biefe fagen: Se£ mef) ’m Sftai — tumm ei) glai!109)

Gljrifte ^immelfatjrt ift ber Gf)rentag ber unb ber gunbftollner
Grftfommunifanten, bie 3um 2lnbenfen ein großes „pelbata"21) nom „pätar" 
befommen. ,

lim  ben 10. Ptai fyerum merben bie Pinber, ©djafe unb 3 'tegen, nad) bem 
man fie bereits fdjon 3tnei ©od)en aud) mit grünen Pudjentaub gefüttert fiat, 
mieber auf bie ©eibe getrieben. Ser ,,.S)epejd)" unb bie „Arbeiten" beleben 
fiel) mieber. Peoor man bie Küf)e sum erftenmal fjinaustreibt, merben fie mit 
©eif)roaffer befprengt, unb nor bie ©talftürfdjroelle legt ber © ir t  eine Kette, 
ein Peil unb ein roijes Gi, fo i)at er bas non feinen 21tmen gelernt, fann lei» 
ber ba3u feine Grflärung geben. Peim Austrieb ber Sdjafe mirb nur ein Gt 
unter bie Sdjroelfe gelegt. 3ft aber meld)e Kuf) „trögnbeng"110) unb ift aud) 
ihre ba, fo mirb fie 3U ^aufe gehalten unb Ijat fie „gejungt"“ !), fo ift an 
bem 3uroad)s, ob es nun ein „Kifsata"112) ober ein „Putfdjala"113) ift, eine 
grofce greube. Sie biefe Ptild) fjeifet „Pienft" unb fc^mecft ben Kinbern oor» 
trefflief). Pacf) ©onnenreftgang gibt nun bie © irtin  feine Pftlcf) aus bem 
$)aufe. ©teilen fid) beim „jungen" ©djroierigfeiten ein — fo rotrb feiten ein 
Sierargt gerufen, — man gibt ber Kuf) ein Spülidjt, in bas man ein 
„Krumpnata"114) oon jeber Sifdjede, ein 3erfd>lagenes Gi mit ©d)ale unb 
mit ©eifjmaffer befprengtes Ptefjl einriifjrt, 3U faufen; nupt bas niefjt oiel, jo 
befommt fie S ill unb Soft, (Broeds Reinigung gibt man if)r „©ötopam"113) 
unb Kamille 31t freffen unb bie Padjgeburt — bas „Gereinigte" — aud) 
„®äreg" genannt roirb im Piiftfjaufen eingegraben. 3 ft fie „ürofteBeg"116), fo 
gibt man iljr ein Püfcfjel „Sairoolätata" (eine fleine garnart). £>at fte aber» 
mals ©eijnfudit nad) bem gunfer, b. i). „opfert" fie, fo treibt man fie mit einer 
©eibenrute sum „Puja"117). „  t ,

Sobalb ber Urbantag, ber 25. Pfai oorüber ift, fürstet ber fianbroirt 
mehr feinen groft, benn oon biefem ^eiligen fjei^t es fd)on: Urban fraidjt 0 ’ 
ba i)el ro118). Sreten aber fjeifje, trodene Sage Gnbe Pfai unb 21nfang guni 
ein, fo f»at ber © ir t  Sorgen, für bie Heuernte finb fd)ied)te 2lusficf)ten:

Gft ’m Pta unt guni a — ruijt ’m pauar b’ ©djlötarfei}119).
Unb fdüiefjtid) fiat er für biefen Pionat nod) einen ©prud) übrig:

Penn ’s 3601t b’ Ptedotons’n — pai&’n bei) ba i)öbarbon3’n120).
21m Ptebarbustage, am 8 . guni, mufj fcf)on jeglidjer geibanbau beenbet 

|etn — unb regnet es an Metern Xage, fo regnet es 40 Xage ununterbrochen, 
unb ba fagt ber Pauer in feinem 3orne: Sr Ptebarb p’fädjt fei).

21m Pfingftfonntage merben grünbeiaubte ßinben3toeige auf bie genfter 
gefteüt, bamit ber i^eiliae ©eift auf fie fjerabfteige unb bie ¿)ausberool)ner mit 
feinen fieben Gaben erfüllte. 2in biefen Sagen befud)t ber © ir t  feine ©etretbe» 
felber, unb finbet er fie in Plüte, fo möge er bie Ptüten oon brei 2lef>ren ab» 
ftreifen unb ijinunterf^luden, bas mirb iijn oor giber unb ©djüttetfroft 
fĉ ütgen. Ser 23oifsmunb f>at and) für bie l)errlid)e 'ißfing^eit il)ren ©prm$ 
unb fagt mit 91ed)t:

3befd)n Uften unb gengft’n — eft b’ Seit ’m fd)enft’n121).
21m Samstage oor bem Sreifaltigfeüsfefte pflegten einft aud) bie 3ecf)er» 

leut „ 3’ ißut" 3U aeljen. gljre beliebteften ©allfa^rtsorte maren einft 21It= 
gebirg „Oitgapjag", ©djemnife, Sdiofeberg, Sünife (Subnice), f)eute blofe 
' ©rabott" =  griroalb; ißrimip unb Seutfdpfproben — oon mo fie bann
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fommenö Öen Heimgebliebenen „einen fdjönen ©rufe non öer Stuttergottes" 
bringen.

2Int „Sffiralaitmeftog" (gronleicfjnam) merben „Attala" — eigentlich oier
fyütten aus 23irfenbäumcf)en, beren Sffiipfel im ©pit)bogen oerfnüpft merben_
gebaut, unb gmar grnei bei bem Äirdjeneingang (einanber gegenüber) bas 
britte bei bes Stüllers ©arten unb bas oierte unter öen fiinben bei ber 2 rei= 
faltigfeitsftatue. Sad) ber „Srogefj" nehmen ficE) bie Heute bie SBirfengmeige 
»on ben „Sültelen" ijeim, um fie mäljrenö bes ©emitters gur STbmenöung ber 
@infd)laggefat)r auf bas Heröfeuer gu legen. Dasfelbe roirb aud) mit ben 
SSlumen gemacht, befonbers begeijrensmert ift bie „rote 2ßunöerrofe" (©arten» 
paeoniae), bie auf 2Bunöen gelegt, bas befte Heilmittel märe unb überhaupt 
eine ^auberfraft befäffe. grüner ließ man an öiefem Sage aud) Quebelfräng» 
cfjen meinen; auf Sollen gelegt mürbe bamit bas franfe gugoiei) beräudjert.

2tud) ber fonft anfprud)slofe 3 uni oerlangt feine geibarbeit, bie ©runö= 
btrnen muffen geijacft unb „gefparrt"122) merben unb in ber Scheune merben 
allmäl)iid) bie ©trof)feile für bie ©rate oorbereitet. 3 ft nun ber ®lee genug 
grofj unb gur Staljb reif, fo mirb er „genauen"123) unb „gefledet" b. tj. auf bie 
„ft'leeflöde" 124 gum Srodnen gelagert, ©nbe 3 uni beginnt bereits aud) bie 
Heuernte; ba gefjt es, fobalb um 2—3 Uijr morgens bie „Häjar"125) gur Stal)ö 
antreten, fefjr luftig gu, — fo aud) beim „^erftreuen" unb Schobern, jsetjt 
merben bie Snedjte gut gepflegt — mit ©eräudjertem, mit ber „gatten* 
rourft"128) Krapfen unb „3epo"127) — unb 23ranntmein geftärft — unb man 
fagt: 3e£t haben bie Snedjte bie Sedjsmodjen. ©inftens — als fo ungefähr 
50 Stänner gemeinfam bie ©emeinbemiefen mähten, ba gab es immer nachher 
ein tüchtiges „Dibomafd)" unter ben Sorflinöen unb es mürben babei unge= 
fäijr 25—30 ßiter Schnaps oertilgt. Sie goigen biefes „Helf ©6t!" — unb 
„Segn’s © ot!"128) fann fid) jebermann leicht oorfteilen — aber aud) bas, öafj 
bas ©emeinbefäcfel immer einen tüchtigen Sif) befam.

St Summar.
Das „(ö’honnesroajat“ in alter geil.

2lm Borabenbe „gu goljanni", am 23. 3uni, mürben außerhalb bes 
Sorfes, menn möglich auf treugroegen in allen oier Himmelsrichtungen, 
fpäter auf allen ©riinöen unb „Salafchen"129) Soljannisfeuer abgebrannt. 
2as 23eforgen unb 2lusfud)en bes „© ’ijonnespams" mar bie ißflidjt ber frei» 
iebigen Sinedjte, bie um biefe $eit nod) gu Haufe maren. ©s burfte für biefen
S.metf aber nur ein foldjer Sännling ober „gierte" (göfjre) oermenbet merben, 
bie man in ben „^m ölf Sädjten" eigens für biefen ,3 mecf im tjerrfdjaftlidjen 
Sßalöe ausgefudjt unb mit brei 23eilj)ieben übereinanber begeichnet Hatte; ber 
3 ot)annisbaum burfte nie aus bem eigenen 2Balöe flammen. 2 er Saum, ber 
nun bes Nachmittags mittels eines „Sorflods"130) in öen ©rbboben einge* 
rammt — unb mit oier Holgfeden, ber größte gegen Sonnenaufgang unb ber 
fleinfte gegen ©onnenreftgang, im ©rbboben befeftigt mürbe, mürbe nachher 
mit Seifig unb ©trohfehauben oollgeftopft unb belegt unb fein äßipfel, mit 
ber „Jungfrau" — mit einem, oon gmölf Stäbein aus 3 of)annisblumen 
(Chrysanthemum Leucanthemum) gemunöenen Srang gefchmüdt. 2ie oier 
älteften „Stuhmen" bes 2 orfes trugen nun gu jebem ber oier 3 ohannis= 
bäume in einem gang neuen irbenen iopfe, mit ber Sßorfdjürge bebedte glü* 
henöe Soljle aus ber ©lut ber „heißen ©teile bes Herbfeuers" im ©tübel 
(Naud)ftube mit offenem Herb) entnommen unb übergaben biefe, nachbem fie 
uorfjer breimal in Kreugform barüber „gefpjeßt"131) haben, bem bort anroefen* 
ben älteften „SBetar"132), ber nun mit biefer ben Sohannisbaum unter bem 
©efange ber Sugenb angegünbet Hatte. Sßäljrenö nun bie fiolje himmelmärts 
ftieg, fangen bie Siinöer bas aud) Heute nod) befannte Sieb:

Hait eft ©’honnestog — moenp eft a onbra 2ög.
236 bet benn unta fain? — Hudlet unt Sßottarbain!133) —
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Sie Stöbet marfen 3ohannisbtumen in bas geuer unb bie heiratsfähigen 
ißaare fprangen f)anb in ijanb über bie ßot)e. Sraf fie eine gemorfene Slume, 
fo toerben fie fidjer auch für bas Beben ein 5ßaar merben, mirb aber bas 
Stäbchen non ber ßohe erroifdjt, fo toirb es fich noch im ßaufe bes Sommers 
„oerfchlafen"134) (— auch menn bie „Ißöpaia", ber getbmohn reichlich blüht, 
füllen bie Stabet gut auf fich ad)tgeben, fonft oerfd)iafen fie fich). Auch ber 
„Aatfd)"135) trieb feine Schafherbe über bie ßohe, um fie oor ber 'Sreijfranfheit 
3U betoahren.

Ser Subei unb ber ©efang bauerte folange, bis ber brennenbe Saum 
äufammenftürgte. ©etang es einem Stäbe! bie „Sungfrau" unoerfehrt aus bem 
geuer 31t retten, fo heiratete es gemiß bis 3um nächften gaßhing. Außeröem 
bemährte fich öiefer Krans gegen bas „Stechen", fomot)i bei Stenßhen als 
auch bei ben Haustieren; auf bie ©lut gelegt, mürbe ber Irante Körperteil 
bamit beräudjert. Son bem Hoßannisfeuer nahmen bie guten 2Birtinnen bie 
ausgefühlten Srönbe mit, um biefe 3m Abmeßr gegen bie geibijafen in bas 
Krautfetb 3U ftecfen.

Heute ift leiber bereits ber größte Seil oon biefem fdjönen Srauche in 
Sergeffenheit geraten — eine bloße Erinnerung unferer Sorfälteften aus ihrer 
fcf)önen Kinbijeit — hoch taffen es fich bie Scßulfnaben nicht nehmen ihre 
„© ’honnesmajar", mie es auch noch brauch in ber beutfcßen Umgegenb ift, in 
ber lieblichen Suninacht nach alter Sitte, auflobern 3U taffen, um fo, mie einft 
bie Ahnen, Sonnenmenbe 3» feiern.

An biefem geheimnisootlen Abenbe erforßhte bie forgenbe Stuiter bie 
nahe ,3ufunfi ihrer Angehörigen. Sie ftecfte fooiet Sohannisbtumen in bie 
Sagen bes Scheunentores, mie oiet ißerfonen ihre gamitie 3ät)lte unb jebe 
einseine Stume trug ben Samen eines ihrer ßieben. Sermetfte eine baoon, fo 
bebeutete es, baß bie betreffenbe tßerfon binnen einem 3 at)re fterben mirb — 
erfchlafften fie blofs, fo bebeutete bas Kranfheit. Audj für Heitfräuter forgte fie. 
Um „halber Sacht" fammette fie bei ßaternenfdjein ein Sünbet „Hötarneffo" 
(fteine Srenneffet =  Urtica urens) unb „Schiaßata" (runbbtättrige Statue =  
Malva rotundifolia); ber Abfub biefer Stumen biente 3um Ausmaßen ber 
eiterigen Sßunben.

SSiitter, beren Kinber geftorben finb, effen am heutigen Sage feine Kir= 
[dien — benn fonft möchten ihre Kinber im Himmel, mo man heute fotche 
austeilt, oon ber Himmetsmutter feine befommen, meit ihre ©rbenmütter ihre 
fd)on gegeffen haben.

Segen „3U Sohanni" macht bem Sßirte Sorge — bas Dbft mirb mabig 
unb bas Unfraut auf ben gelbem nimmt übertjanb.

„Uoftarbain unb Hämo“.
Unb bas ©’honnestagstiebet hot oft im ßaufe bes Satjres recht — nach 

ber Hochseit fommt ein anberer Sag unb bann ift: „Sottarbain" (begeichnet: 
©ntbinben, Sieberfommen unb auch Saufeffen; mahrfdjeintid) aus: ©eoatter* 
mein.)

Sobatb fich bei einer grau Reichen ber Schmangerfchaft 3eigen, fo heißt 
es: „Sie ift 3um ©inlegen" — ift bie Schmangerfchaft im ©nbftabium, fo ift 
fie „ 3um Verloben" ^ergehen, gerfatten) unb ftelten fich fchließlid) unb enbtid) 
nach ber Seit ©eburtsmehen ein, fo tut fie „rempon" (rumpeln?), fo baß 
gleich um bie „©ruta" ( =  hier auch Hebamme) gefdjicft mirb. ßaffen bie 
Krämpfe nicht nach, fommt bas Kinb ichmer auf biefe fünbige 2öett, fo legt 
fich bie ©ebärenbe auf ben gußboben — unb mäßrenb einft bie „©ruta" bie 
„Kromftangen"136) herbeigefdjafft unb bas „Kromtucß", bas in ber Stitte einen 
©infaß mit einem ©ucftod) für bie Sechsmöchnerin hatte, auf bie Stangen 
fpannte unb oor bas Sfßochenbett ftetlte, um bie Sechsmöchnerin oor ben Augen 
ber Seugierigen 3U „p’hot’n "137), mirb bie oon ihrem Stanne in bas 2Eßod)en= 
bett gelegt, baß fie leichter gebären foll. ©ibt bann nun enbtich ber neue
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©rbenbürger ein Hebensseidjen unb ift er ba, fo ijat fie „Botterbain gamod)t" 
•— unb eitet greube ift aud) ©ott fei Sanf tjeute nod) beim Sinberfegen — 
nnb halb roiffen es and) bie anberen ©efcbroifter, baB bie „@rula" für fie aus 
bem gunbftotlner Sßaffer ein Brüberlein ober Sdjroefterlein ausgefifdjt bat, 
bas non bort in einem Iroge beruntergefchroommen tarn unb einen fettet 
mit ihrer Hausnummer fjinter bem Dijrtnafdjel Hatte.

Sffienn nun bie junge SBirtin franf ift, fo fpüren es alle Huusbemoijner, 
besbalb leibet es fie nidbt lange im 2ßod)enbette unb ftefyt trofs aller Sdjroäche 
oft nad) jmei bis brei lagen auf, fpannt jid) roieber in bie lagesarbeit, 
benn fie mill feine Badjrebe feitens ber Sd)roiegermutter haben. B lit ber 
laufe bes Sinbes roirb nicht lange gemartet. 3 ft bie Sed)sroöchnerin, bie jetjt 
non allen Seiten mit fräftigem ©ffen unb Srinfen bebad)t roirb, fo balbroegs 
auBerbalb ber ©efaijr, erfd^eint eines Btorgens bie ©enatterin (geroöbnlid) 
bie Sdjroefter ber Sinbesmutter) in ber Stube -— unb brachte einft folgenben 
SSunfcf) nor: „© ’lob fes ©briftes! ©b boll fdju benfcb’n, bo bega junga Sügent 
boll roromm bejen unt grüB bochf’n, bo ba ©Iben unt b’ ©rüfeelben oroara a 
BBrait boll’n br’lebn, uni a ba Sed)sbed}eren b’ rooarega ©’funtljait!138) — 
pacfen bas Sinblein in einen ißolfter ein, becfen es mit einem „ijaustauf» 
tüdjlein" 3U unb erfdjemt bann in Begleitung ber „© rula" mit ihm in ber 
Strebe, roo es aus ber laufe gehoben roirb. Beim ©intritt in bie Sircbe mufj 
bie „5ßöt" barauf achten, bie Sird)enfd)roelle mit bem rechten guB gu über» 
fd)reiten, benn ber (Eintritt mit bem linfen guB brächte bem „Bötala"139) 
Llnglücf, Sranfbeit ober fogar ben früfeeitigen lob. Sie Bamengebung machte 
früher fein Sopfjerbredjen, es rourben bodj bie Barnen bes „©rüBnanas"140) 
unb ber „© rüla" oererbt, „ißätar Sieht" bat oor unb roäljrenb bes Sßettfrie» 
ges einfach bie Barnen ber lagesfjeiligen aufbiftiert — unb Heute bringen bie 
Biäbel bie Barnen für bie läuflinge aus Seutfd)Ianb, Oefterreid) unb aus ben 
Subetenlänbern. Unterbeffen roirb ber lauffdjmaus, ber aus ScHifferlfuppe, 
Suppenfleifd), fpe unb ba au© fd)on Braten, „Srobbappel"141), Srapfen, 
Suchen unb aus geroärmten Branntroein beftebt, oon ber Sd)töieger oorbe» 
reitet unb auf getragen. Batürlidj gebt es bei biefem gamitienfefte recht luftig 
3u. 2Birb nun ber läu fling  beimgebracbt, fo roirb er oft burd) bas offene 
genfter in bie Stube gereicht, baB er nicht fterben foll, ober man legt ihn gu 
erft auf ben guBboben unb man läBt hm oom braoften ©efdjroifteriein auf» 
beben, bamit er ebenfalls ein fo gutes Sinb roerbe. Sann überreicht ihn bie 
©enatterin ber oor greube j-traHIertbert Blutter mit ben SBorten: „©inen 
Heiben haben roir roeggeiragen, einen ©briften bringen roir." Bis Bngebinbe 
erhielt einft ber läu fling  einen „Bnfar" (Silbergulben) — beute auch ge» 
roöbnlicb eine Silbermünse in ber ßanbesroäbrung.

Ungefähr nad) 1—2 SBocben gebt fdjon bie Secbsroödjnerin mit bem 
Beugeborenen 3u ber „©inleitung", um ihn ber heiligen ©ottesmutter oor= 
ßuftellen. Sas bterauffolgenbe gefteffen be>Bt ba^ulanbe: „Häroo"; bafür 
forgt gan3 allein bie ©eoatterin, focht bie Suppe, bringt bie „Baba", Striesei, 
Srapfen unb eine glafcbe Bßein. 3 um „Häroo" rourben früher alle Sffieiber 
aus ber „greunbfcbaft" eingelaben unb ift auch beutsutage nod) ein aus» 
gefprochenes Sßeiberfeft, an roelchem es gan3 gemütlich su geht unb bie luftigen 
Sieber roollen gar fein ©nbe nehmen, befonbers aber roirb bas folgenbe oft 
roieberbolt:

1. Brüberlein fein, roann follen roir beifammen fein?
Bm Btontag — bas ift ber Blautag!
3a, roenn aüeroeil Blontag — Blautag roäre 

unb roir Brüberlein beifammen roären!

2 . Brüberlein fein, roann follen roir beifammen fein?
Bm Sienstag — bas ift ber Srauttag!
3a, roenn aiferoeit Blontag — Blautag, Sienstag —

Srauttag roäre ufro.



3. Srüberiein fein, mann füllen mir beifammen fein?
21m Mittmocb — bas ift ber Snöbeltag!
3a, menn allemeil Montag ufm.

4. Srüberlein fein, mann füllen mir beifammen fein?
2im Donnerstag — bas ift ber gleifdjtag!
3a, menn allemeil Montag ufm.

5. Srüberlein fein, mann füllen mir beifammen fein?
2tm greif ag — bas ift ber Safttag!
3a, menn allemeil Montag ufm.

6. SSrüberlein fein, mann füllen mir beifammen fein?
2lm Samstag — bas ift ber 3 af)ftag!
3a, menn allemeil Montag ufm.

7. iBrüberlein fein, mann füllen mir beifammen fein?
2lm Sonntag — bas ift ber 9lui)etag!
3a, menn allemeil Montag — 23lautag, Dienstag —

Srauttag, — Mittmod) — Snöbeltag, Donnerstag — 
gleifctjtag, greitag — Safttag, Samstag —
^abltag, — Sonntag — Stubetag märe unb mir 
Srüberlein beifammen mären!

M it biefem Dage Ijat gemöbnlicb and) bie Hebamme ihre Mtffion „ ’s 
Sabengeljen" beenbet unb empfängt ihren ßoljn (Kc 30.—) unb oom ©ebäif 
itnb ©etränf. SSei einem ©rftling erhielt fie früher einen Striegel unb ein 
23iertelmaf3 ©etreibe. Das Slbmontieren bes „Sromtudjes" unb bas hinaus» 
fct)affen ber „Sromftangen" ift unb mar and) ihre Sache unb trachtet biefe in 
bie i)anb einer ®inberiofen 3u geben, bamit biefe and) enblid) Sfinber betomme.

Um bas neugeborene Ülinb nor Unglütf 3u beroabren, muff unb füll bie 
Sfinbesmutfer fo manche Siegel beobachten: Sann fie fein Sinb am Geben 
erhalten, fo foll es gmei ißaten betommen. 23is ju r „©inleitung" fotl unb 
barf fie nie bie Dachtraufe überfdjreiten, menn fie milt, baff bas Sinb gefunb 
oerbleibe. Um es oor „^Berufen" unb oor bem „böfen 23ücf" unb fid) felber 
oor bem „Sffiteberfahren" ju  frühen, füll fie ftch unb bas Sinb beim ©in» unb 
Slusgange mit Sßeibmaffer befprengen, fein ©efichtlein mit Muttermilch be= 
fprihen, bann mit bem „Miebala" abtrocfnen unb es breimal mit ber 3unge 
über bas Sreu3 beleden. So manche Mutter hat aud) 21ngft, baff ihr Stnb 
oon ber „Döbin" „oerftohlen" ausgetaufd)t merben tonnte, b. b- fie befäme 
für ihr eigenes bann einen „ 2Bed)felbalg" — um bas 3u oerbinbern trägt 
bas Steugeborene fechs 2Bod)en um ben ffals einen gemeinten Stofenfrans — 
unb um bas ©inbringen ber „Döbin" in bas fjaus 3U oerhtnbern, foll fie brei» 
mal in Sreusform über bie Schmelle fpucfen unb bem Sinbesoater eine 
„frembe ©at"142) unter ben Sopfpolfter legen. Dem Sinblein merben recht» 
geitig SSänber um bie güffe gebunben, um nicht „einfachen". Die Sladjgeburt 
mirb oon ber ffebamme hinter ber Scheune unter ber Draufe eingegraben 
— unb früher, mie man ergäfjlt, [ich bamit bie Sechsmöchnerinnen
„oerftohlen" bas ©efid)t gemafd)en um fd)ön unb jung 3u bleiben.

Stun hat bas Sabalc"143) ober bas „(gis’rtfent"144) ein fo gutes, monne» 
oolles Geben, mie es nie mehr im Geben haben mirb. 23on ber Muttermilch, 
oom Schlafen unb Gachen mächft es groff, mirb and) in ber größten fft^e im 
„SSelftala"145) eingepacft mit bem „Setfcho eingefetfcht"140), h^umgetragen 
unb in ber Stiege „gebötfcht"147) unb eingefchläfert (Sinbermägelchen finb erft 
heuer 1934 aufgetaiuht) — unb bie ft'iUenbe Mutter ift fd)mer 3U bemegen, 
ihren Giebling oon ber SBruft „ab3ugemöhnen". Muh bas Sinb aufs gelb rnitge» 
nommen merben, fo ruht es in ber „ffötfd)" (ein Sipfeltucb — bas an 3toei
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Stangen in 1 Meter i)öi)e ber „¿)otfd)’nftängei" befeftigt ift) unb mirb nom 
älteren ©efcäjtnifter „gebjat"158) — unb bie Mutter ift froh, menn bas ®rft= 
geborene ein Möbel ift, um fo fdjon eine 4—5jäi)rige „Äinbermät" gu haben, 
bie bann fpäter eine @änfe= bgto. Suf)i)'irtin tnirb. Daf? bie Gütern an ben &tei= 
nen mehr greube haben als an ben ©rmachfenen, lagt ein alter Spruch: 

Sliäna Sénbar iprüteffar — grüfja Sénbar Saggmreffar140).
Um bie Äinber „eingufäjläfern" tnerben ihnen bie fchon im „Karpathen» 

lanb" 6. 3g. .ffeft 4. S. 107 oeröffentlidjtert SBiegentieber gefungen — unb 
um ihnen eine fleine greube gu machen, fo lernt man fie folgenbe Sprüchlein: 

Schredo! Sdjredo! br la ta  fémmt!
!8 ö bét ar prénga!
Etüta Schuh unt géla150) Strémp 

ober:
o main ißiebla (Mäbla) baitar fémmt. (Sííaffcht mit ben Siinberpatfcherl.) — 
Mama fumma — 3̂ 3̂  gé!151) 
la ta  fumma — Slofo gé!152)
Ober man gief)t mit bem Zeigefinger Sreuglein auf ben ,f)anbtelier, ftecft biefen 
guletjt in ben 21ermet bes Meibchens unb fpricht:

£)ai|a(a — Maifala — friech as Sßegohaifala! Dfchuch155) nain! — 
ober man gählt eingeln feine ginger unb brof)t guletjt mit bem fleinen:

Bós éft bar Dauma — bjar fcf)éítoí b’ glauma — bjar flaupt fa útn — 
bfar fcfjlecft fa nain — unt bjar fcfjrait: á^üj, hüj! —ébar ba glauma!154)
Etüden beim „©infchläfern" meber bie Miegenlieber, noch bie luftigen 

Sprüdjtein, fo fdjrecft man fie mit bem ,,23óbó", SBolf unb Dob — bis bann 
fchliefjlich „a poa oro’n Defch" nupen.

2im f)erg=3efu=geft (am greitage oor bem ^erg=3efu=Sonntage) ift ©e= 
meinbefeiertag; bie eigentliche „neue Kirmes" feit 1897 mirb aber am oorf)er= 
genannten Sonntage feierlich begangen. Da fommt bie Umgebung „om ba 
Zech 3’ 5ßüt".

Zu ipefer unb ißaul, am 29. 3uni, menn auch fchon bie brei Dorflinben 
am herrlichften blühen, beginnt bas „© ’trat" (ber Jtoggen) gu reifen unb 
feine SBurgel gu faulen, unb ber 2Birt fchicft fid) langfam gu feiner ©rate an: 

Z ’ tpétar unt 5)3auo biejet b’ 2SÜ030 mao — 
unta félín nét befen b’ Schnétlait mao!155)

Die Zecher fchreiben bas „Säbreng"156) ber Schmämme ben beiben 
Stpoftelfürften gu. Darüber ergäbt ihre ßegenbe fotgenbes:

®s mar nach ber munberbaren Srotoermehrung, als fich ber Sfeiianb 
plöplich mit bem 2ipoftel Spetrus aufmachte unb oerfchmanb, um in einer 
anberen ©egenb feine frohe SSotfchaft ben Menfdjen gu oerfünben. Da mußten 
fie burch einen fctjüttern SBalb unb ber motlte fchier fein ©nbe nehmen. Da 
ift Petrus hungrig gemorben, hui „oerftohlen"157) hinter bes íjeiíanbs fRücfen 
bas „Dtedfapfo"158) heruntergenommen, fich eine hcmbooE „iprütgrempo"150) 
herausgenommen, um fich ben junger gu ftiEen. Der aEmiffenbe ijeilanb 
fiep ihn eine geitlang gemähten, blicfte fich bann nach ihm um — unb' biefer 
ftreute in feiner SPerlegenheit bann eine fjanbooE SBrotgeröE auf ben 2Batb= 
hoben aus. Der ^eilanb fabelte ihn beshalb nicht, fonbern lächelte gütig unb 
fagte gu ihm: „Streue nur meiter, bas mirb auch noch gut ben Firmen fein!" 
— 2tus biefem geftreuten IBrotgeröE finb bann bie erften guten Schmämme 
gemachfen unb fo gur Nahrung ber armen ßeute gemorben. Das Säen ber 
guten Schmämme hat nachher ber hi- ^Petrus auch ben hl- tpautus gelehrt, fo 
bah fie auch heutgutage noch nach bem SPolfsglauben bie efjbaren ^ilge fäen.

21ber biefe Schenfung ©ottes für bie 2Irmen, gab bem neibifchen Deufef 
feine fRuhe, er fehiief) auch gleich hurcf) jenen Sffialb unb ftreute bagmifchen 
SrotgeröE 00m pEifchen geuerbrot, bas er oorher begeifert hatte, So mürbe
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er Der Sämann ber giftigen Scbmämme, Die fein ©eifer mit Öen fdjönften 
Farben bemalte, um jo bie Slugen ber abnungstofen SfJienfcijen auf biefe gu 
lenfen unb um fie 3U oeröerben***).

3 u Slaria fjeimfucbung (2 . 3uli) roirb ba feine ifaue in bie ifanb ge= 
nommen, benn bas bringt feinen ÜRufsen. Segnet es am Öiefetn Jage, fo mirö 
naffer Schnitt fein, benn es mirb bann 40 Sage regnen.

,,S’ säjen“160).
Sie ©rate fällt mitten in ben Sommer, um bas Sfapulierfeft (16. 3uli) 

herum, menn in Seutfcf)=iproben „5ßüt" ift — roenn es fcfjon auf ben ©e= 
treibefetbern nad) Srot riedjt, unb bie 2Bad)tei mit ihrem „Sdjbutj101 p’ öreft!" 
aufbört gu fcfjlagen. Qeitlid) in ber grüf), um 2—3 Uf)r morgens treten bie 
,,^)äjar" an. 3m gangen „ijo ta r"162) raufest nun bie Sichel, flingt bie Senfe 
unb quietfdjt ber Sßetjftein, ben ber Schnitter fonft 'in ber „Sdjlötarfe^" am 
ijofenriemen fteefen Ijat

©inft ift es bei ber ©rnte fefjr luftig gugegangen, ©efang erfüllt bie gange 
g iur unb ^eute finb bereits aud) fd)on bie folgenben Scbnitterlieöer oer= 
geffen163):

1. Seff’n eft benn jas Siäbala 
bö om jam Seg’la fdjnait?
3 as eft je mäin Sungrorala, 
bö jan fdjen ©’legnala fct)naii.

2. Seff’n eft benn jas Snecfitala 
bö om jam Seg’Ia pent?
3 as eft je main Sunfala,
bö jan fdjen ©äabala pent.

3. Seff’n eft benn jas Släöala 
bö om jam Seg’la fengt?
3 as eft je main Sugrorala, 
bö a jam Sinecbtala benft.

4. Seff’n eft benn jas ßnedRala 
bö jan fcfjen ©dpala Ijöt?
3 as eft je main Sunfala,
bö ad) mel) a fu gejen ^öt.

1. Su f)6 ft g’fögt, bu bollft me neljma 
benn bar ben ’m Segla Säg fcfjnain.
Slngpalom, ragpogö cfillagom!*)

2. Säg g’fd)net n, ümgapunt’n, 
l)öft meb net gamunt’n.
2lngpalom . . .

3. Umgaputit’n, aingamiejet, 
f)öft mel) no or’miejet.
Sngtjalom . . .

4. Singamiejet, ausgabrofd)’n, 
ijöft mel) no or’löf’n.
Sngpalotn . . .

5. 2Iusgabrofd)’n, ausgaroreff’n, 
f)öft meb no or’geff’n.
2lngpalom . . .



6 . 2tusgamrejj’n, ausga . . .n, 
i)ôft met) nô là jëfi'n.
2Ingglom, ragpogo cjiltagom.

OJlit ber ©rnte beginnt niemanb am greitag, benn ba mürbe es nicht gut 
jchütten. Sobatb man mit bem Sdjnitt beginnt, fnien and) beute nod) bie 
frommen nieber, beten 3 23aterunjer unb beginnen in ©otts îtamen mit ber 
Arbeit, bie einftens nur mit ber Siebel ertebigt murbe. 3eber SBorübergef)enbe 
mürbe bie ^oflicbfeit oertegen, menn er n id)t fein „(Sott gebe ©tüd!" ben 
Schnittern 3urufen mürbe — morauf ibm mit bem 3Bunfd)e: „(Bott molle es 
geben!" geantmortet mirb. ifeute mirb auch fdjon biefer alte 3Bunfd) oon 
bem importierten ©ruf): „© lüd 3u!" — unb „Sant’ jd)ön!" oerbrängt. tarn  
früher ber ©rbrid)ter auf bas ©rntefetb, fo umflocht ihm bie erfte Schnitterin 
mit einigen ©etretbehalmen ben 2trm unb münfd>te ihm fooiel ©tüd, mie oiet 
Körner bie ©rnte bringen mirb. Solche ®brenbe3eugung blieb nie unbelobnt. 
Sie abgefd)nittene grud)t mirb in „©atêgn" (3—4 Schmaben) gelegt, biefe 
liegen 4—5 Sage, in ber Sonne — oon 4— 6 „©atêgn" binbet man mit ijilfe  
bes Strohfeils mit bem j)ol3fnebel eine ©arbe. 15 ©arben bilben eine -JRanbel. 
2Benn jd)on altes aufgebunben ift, merben bie „Kepata" (Kreu3e) gemacht. 
33om „© ’trat"104) unb „23ä3"165) merben oon brei3ehn ©arben ein „Kepata" 
3ufammengefteIIt, oon ber fur3en Sommerfrucht legt man 9 ©arben 3u einem 
„Kepata" sufammen. ©inftens mitrbe befonbers oiet ¿fafer an ben 21bt)ängen 
bes 3 e|ä)er Berges angebaut unb bas 3)aferbrot murbe in hohen ©tjren ge= 
hatten. 2ius biefer 3eit ftammt mot)I auch noch ber Spruch: 

i)öbarbon3’n modj’n méh ton3’n,
58â3’nprût éft main Sût166).

23or 1848, als ber ©runbijerr nod) fein Sdjütthaus in ber ©emeinbe hutte, 
burfte bie eigene grudjt oor ber 2tbgabe bes gehenten b. h- cor bem ®rf<hei= 
nen ber R en ten  aus SSainih, nicht eingeführt merben. Sie te^te ©arbe, bie 
,,58aba", mitl oon ben jungen fieuten niemanb auftaben, fonft heiraten fie 
nicht. Ser erfte üßagen mirb beim ©inführen mit einem SEBeibenreis ge= 
fchmüdt. Seoor ber 2Birt mit biefem in bie Scheune einführt, bejprengt er 
ben gereinigten tßanfen mit SEßeihmajfer unb fpricht: „3n ©ottes heiligen 
Stamen, ber uns oor Unglüd bemahren fotl, sieben mir mieber ein! — unb 
mirft in jebe ©de ein Stengel oon „^immetsoatersminbet" ( =  ed)te Königs* 
Îer3e (Verbâscum thäpsus); angeblich gegen ajtäufefraj). Sen Iefeten SEBagen 
fchmüdt man mit einem Kirfchbaum3meig, unb menn bie Slrbeit nicht brängt, 
befchliefft man bie ©rnte mit einem guten „Dtbomafch"167).

3ft bie ©rnte gtüdtid) oorbei unb hat es gut gefd)üttet, fo îargt ber SEBirt 
unb bie Sßirtin nie mit bem Sani: „tßr’gett’s ©ôt! — tp’3ôt’s ©öt!" — benn 
bei ben ärmeren ÏBirten mirb auch halb nach bem ©inführen ber ©etreibe* 
frud)t mit ben Siegeln gebrofehen — unb jeber SBorbeigehenbe münfeht ihnen: 
„2t güta Schain!"168) ober „Seit fdju gût fd)ét’n !"180) — unb auch gemähten 
unb gebaden; man ift hoch neugierig mie ber neue „tHäfted’n"170), ber 
„Srotjdjfa"171) unb bas tBrot fdjmedt. ®eoor bas SBrot (jebes) angefchnitten 
mirb, merben mit ber tötefferipige auf bie ßiegefeite brei Kreglem geseidmet, 
unb man gibt fehr acht barauf, baff es nie mit ber Schnittfläche gegen bie Sür 
gefetjrt auf ben Sifd) gelegt mirb, fonft geht bas ©tüd aus bem fjauje; auch 
bas ÜDteffer barf nie mit ber Sdjneibe aufmärts liegen, fonft müffen bie Seelen 
ber abgeftorbenen Sermanbten barauf reiten. 3ebem iBejucher, ber in bas 
fjaus tritt, mirb SBrot angeboten, unb es märe eine SSeteibigung, mürbe er 
fidj nicht 3mei — brei Schnitttein nehmen unb jagen: „SBergetts ©ott!" — 
morauf ihm ©ottes Segen gemünfeht mirb: ,,@ôt gafêgn fél)!" Stellt ftch ber 
tBefud) gerabe sum üftittag* ober 3um 2tbenbejfen ein, jo oergifft er nie 3U 
jagen: ,,©ôt gafégn je ’s 2Jtëtégmôt ober ’s Omtmöt!" — morauf er gemöt)n= 
tich 3um SDtiteffen eingetaben mirb: „Kämmt, hott met — es!" — aber bie 
©intabung höflich mit ben ïBorten: „©fit nje ’n ©ottes ERöma!" abfdjlägt.
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■3 ur ßeit ber ©rnte, menn bie „tpäfa"172), „¿päropja"173), „Ipempon"174) 
unb b'te „Sfrögpja"175) reifen, finb aud) bie meiften ©emüter — bie nad) bem 
SBolfsglauben ein mädjiiger, blinber ßinbmurm oentrfadjt, wenn er plötjlid) 
burcb bie ßuft geflogen fommt. Saf) er in feiner SfBut auf bie 2Renfd)en nicfjt 
alles oernidjtei, oerbanfen biefe allein einem gauberfünftler (ßotterpfaff), 
ber ifjrn auf ber Suftfafjrt auf bem SRücfen fitgt unb il)n lenfi. 2Benn er mit 
feinem Scfjmange bie ßuft peitfctjt  ̂ oernidjtet er Stabte unb Dörfer unb alle 
menfd)licf)en S8 et)aufungen. IBefonbers t)at er es auf bie 9Renfd)en abgefefjen. 
Deshalb fagt ber Scpmargfünftler, menn fie über HBälber gieren, gu i^m: 
„3etgt finb mir über einer Stabt — über einem Dorf"!" — unb ba fragen 
alle SBäurne unter feinen Sdjmangljieben. 3iel)t er aber mit iiim über eine 
Stabt ober über ein Borf, fo fagt er gum ßinbmurme: „-Run fliegen mir über 
einem SBalbe!" — unb ba tft er gleit!) ruljig unb ftill. 2tud) beute l)ört man 
not!) oft, menn fdjmarge ©emittermolfen Jommen unb ein Sturmmetter tobt: 
„3efet fliegen fie oorbei — ber Scbmargfünftler auf bem ßinbmurme."

hagelt es, fo mirft bie SBirtin ben „Sebrmifd)" in ben #of unb ber 2Birt 
bie ©gge mit ben „ßonf’n" bimmelmärts — angeblid) foll bann ber Sfagel 
auftjören. Bie Rommen üerfäumen nie, bie gemeinte Serge angugünben, bie 
„Sitgala" unb bie gemeinten IBirfenreifer auf ber ©lut gu oerbrennen — unb 
ber „Sirdjenoater" eilt auf ben Burm um „tBetarlait’n".

3u 21poftelfti)eibetag — am 15. Suli oergieben fid) alle ©emitter in iljre 
eigene ßänber, fo baf3 fiel) gmei nie meljr treffen merben.

Sd)on 3ur 1)1. ÜRutter ttlnna — am 26. 3uli merben bie „fetjiejen Srümp= 
jen" oerfudjt — unb bas ,,58ud)ta=176) unb Sepobatfen" beginnt mieber.

Sinb bie j)unbstage dar, fo ijoffi ber Sßirt ein gutes 3abr, ift aber fRe= 
gen, fo fommt nie ©ottes öegen.

Ber l)eilige ßaurentius (10. 21uguft) oerbrennt bie ©urfen, unb an biefem 
Bage oerfäumte fo mancher 3ed)er nici)t bas „ßaurengenlieb" gu fingen, ba 
bas Singen biefes ßiebes oor geuer, Streit unb Sieben fein i)aus be'fcf)üt;te:

1. 2Ict) Sinblein, üebftes Sinblein mein, 
mo roirb fcf)on meine Seele fein?
Beine Seele ift fetjon längft oerlor’n, 
fie ift fdjon in bie j)ölle gefobr’n.

2. Unb mie ber f)eib bas BBort erhört, 
bem deinen Sinb’ bie fReb’ oerfeljrt.
Sie taffen ben Ofen an
unb merfen bas deine Sinblein bran.

3. Bie grau ÜRutter baneben fteljt, 
bitterlict) tut fie meinen.
„ÜRidjt meint, nid)t meint, f\rau DJiutter mein!
Ön biefem Ofen, bas ift fein tßein!"

4. Unb mie ber Sfeib bas 2Bort ert)ört, 
bem deinen Sinb’ bie fReb’ oerfeljrt.
Sie taffen ein Del ijeiff merben,
unb merfen bas fleine Sinblein brein.

5. Bie grau SRutter baneben ftef)t, 
bitterlid) tut fie meinen.
„Riebt meint, nicf)t meint, grau HRutter mein!
3n biefem Del, bas ift fein tßein!"

6 . Unb mie ber ijeib bas 2Bort erf)ört, 
bem fleinen Sinb’ bie Reb’ oerfefjrt.
Sie (affen ein Ruft beiß merben, 
unb merfen bas fleine Sinblein bran.
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7. Sie grau HJtutter baneben fteßt, 
bitterlicß tut fie meinen.
„3eßt meint, jebjt meint, grau HRutter mein!
2luf biefem Dtuft, ba ift mein Ißein!"

8 . Unb menn icß merbe gebraten fein,
!° tragt micß gleich in bas 3 immer hinein, 
unb legt micß auf bes Herren Sifiß, 
gerfcßneibt micß mie ein Karpfenfifcß!

9. Sen erften SSiffen, bas er frißt,
ba^ ii)m ber Seufel fein’ ©nab’ abfticßt; 
ben gmeiten Riffen, bas er frißt, 
baß ißm ber Seufel ben Slunb abftießt; 
ben britten Riffen, bas er frißt, 
baß ißm ber Seufel, fein l)erg abfticßt.

10. Sas ift bas ßeilige ßaurengenlieb — 
unb mer es fingt in feinem #aus, 
fommt bas gange 3aßr fein geuer ßeraus.
Unb mer es fingt oor feinem Sifcß, 
fommt bas gange 3aßr fein ©tritt bafür.
Unb mer es fingt nor feiner Sür, 
bas gange 3aßr fein Sieb bafür.

3u 2ftaria=#immelfaßrt, am 15. 21uguft geßt gemößnlicß eine ißalffaßrt 
nacf) 'ßrimiß — mo bie ißriroißer Üßeiber oieie Sauerteiggurfen oerfcßleißen.

Um 23artßolomäus (24. SXuguft) ßerum beginnt ber tßerbftanbau, benn 
fcßon em alter ©prud) maßnt: „ 3 ’ ißatalamä — fcßecf bei) ißauar unb fä! —" 
unb mtil ber Malier Korn im Ueberfluß ßaben, fo foll er „gu ©gibi" (1. ©ept) 
anbauen, benn: „©gibifoen — geßt nimmar or’foen" — unb „ 21m ©qibitoq 
paß bar güt um, ßea fogt ar, bos gönga SJfonet möcßt."

3u 30faria=@eburt (8. ©ept.) mirb bie ©nabenfapelle in Dtidelsborf be= 
fucßt. 91ad) biefem Sage fängt man an ©rumet gu ßeimfen, bocß nur auf je= 
nen Sßiefen, bie groeimal abgeerntet merben, bie anberen mürben fcßon oorßer 
gu 2Beibeptäßen gemacht.

Sr ffeabeff177).
Sie Scßroalben gießen fort unb bie „3aigfala" (^erbftgeitfofe) beleben bie 

abgemaßten Uöiefen — ber rbft gießt ein. 21ucß bas Obft ift reif, unb mo 
es mißt „ßeruntergeftcingelt" rnirb, ba fcßiittelt es ber ßeilige 3Jticßael ßer= 
unter, benn „3 ’ SMecßela — mälit br Dpo o’m ©teßla"178) unb mer nocß um 
„DJtecßela" ßerum bie SBinterfaat beftetlt, ber ßat eine reicße ©rnte gu ßoffen. 
2lucß. bas „Krumpfengröm"170) beginnt unb bie ßeute oerforgen ficß allmäßlicß 
mit Kraut. _Sas Surglänber Kraut ift befonbers beliebt, es ßat „ßarte Rauptet 
unb ift fernig". 3 ft genügenb Kraut unb mar aucß bie Kartoffelernte reicß= 
liiß, fo ift es bem armen !58auer oor bem 2Binter nicßt bange, benn „Krumpfen 
unt Kraut — mellt ’m ißauar ’n Ißaucß"180). 92acß ©allus (16. Dftober) ift es 
fcßon ratfam, bas Kraut eingulegen — es ift aber am beften, menn bies gu 
fjebmig (am 17. Dftober) gefcßießt, ba bleibt bas „K iffofraut"181) füß unb bie 
SUfutter oergißt beim ©intreten nie einige „^olgäpfel", bie fpäter genannten 
„Krautäpfel", eine Selifateffe für bie Kinber, eingulegen.

Ser 2Birt münfcßt ficß für ben eingießenben ^erbft fcßöne, trocfene „3eit" 
unb ift fie fo, fo ift fie mie gemunfcßen. i)ä lt fie aber lange aus, fießt er feine 
©aatfelber oon ®täufelöcßern bunßgogen, fo rnacßt er ein forgenoolles ©eficßt 
benn bas bebeutet eine fcßlecßte 2lusficßt für bas näcßfte 3 aßr: ©’ft bar iieabeft 
goa g’traig unt boem, möcß’n b’ 3ttais acß nö ’n SWelfnar oem182).
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■3u SBenMini (20. Dftober) ift fett 1807 ©emeinöefeiertag.
3 u 2lUerf)eiiigen (1 . Sooember) mirb tnieber einmal ber lieben ®erftor= 

benen gebadjt, iijre ©räber roerben mit ben lebten ©artenblumen unb £annen= 
reifig gefdjmücft, unb bie 2irmenfeelenticf)tlein angejünbet. iJlacf) bem 9tadj= 
mittagsgottesbienfte gef)i bas Sßolt mit einer ißrogeffion in ben ^riebijof unb 
laufest anbädjtig ben Sffiorten bes ißriefters. 21m 2Hlerfeelentag nerfäumt fein 
frommer (Tfjrift bei ben brei 1)1. üöteffen für feine baljingegangenen 2lngef)öri= 
gen ju  beten unb ben SJlotbürftigen 211mofen gu fpenben.

Slnm erfung: 50) grübling. 51) (Eisnleiten. 52) Scblittidjublaufen. 53) bie Spider 
taffen auf einem fchiefgeftellten Scettchen (Eifenringlem fjmunterrollen - roer es auf bie 
Spannroeite feiner Singer bis 3U einem Singe bringt, geroinnt einen Knopf. 54) Seim 
„Karporfd)" befämpfen fid) sroec ^Parteien. Stuf freiem gelbe roirb ein ungefähr 1 m 
langer Steden, ber am ffinbe fiadj eingefdjnitten ift, gegen bie Suffänger fdjief in 
bie Stifte emes geseidjneten Streifes eingeftedt, unb auf bas flad) eingefdjnittene 
(Enbe bes Stedens mirb ber „Karpofd)", ein ungefähr 10 cm langes augefpitjtes 
i)oi3, mit feiner flachen Seite gelegt. Bie Siegerpartei fd)idt ihren erften Schläger 
aus unb biefer fdjlägt ben „Karpofd)" mit (Befd)idiid)feit ben ©egner ju, bie biefen 
mit f)üten ober Wappen abfangen. 2Birb ber „Karpofd)" abgefangen, fo ift ber Scf)lä= 
ger „fuijd)" — unb fann abtreten; anfonftens fann er ben „Karpofd)" breimal ab= 
fcfjlagen. 2Birb biefer aber nicht abgefangen, fo fann ü)n ber ganger in ben Kreis 
merfen. ©elingt ihm bas, ba bat ber Schläger abermals oerfpielt; fdjlägt er aber 
mit bem Steden ben geroorfenen „Karpofch" in ber ßuft jurüd, fo f)at er fooiet 
Schritte geroonnen, roie roeit er ben Karpofd) 3urüdfd)lug. 2Beld)e Sartei am (Enbe 
bes Spieles bie größte 21nsabl oon Schritten bat, ift Sieger. 55) Sei ber Scßura finb 
bie Spieler unpaar. (Es roirb ein Stets gemacht unb auf beffen Umfang bat jeber 
Spieler, bie mit Steden oerfeben finb, fein eigenes ßod). 3n ber Stifte bes Kreifes 
ift ein größeres ßod), barin befinbet fiel) ein fugetrunb gemachter ijol3fnorren, bie
„Sdjura", bei bem ber Schuramamt ftel)t. 21uf einem ffiin f oon bem fteden nun mit
il)m alle Spieler il)re Stöde 3U ber „Sdjura" unb fprechen: £u=tu roala i)6s! £u=tu 
roata ©atj! — a pan ftrat’ ! — roobei fie nachher bie „Sd)ura" aus bem ßod) fd)Iagen 
unb jeber ein ßod) im Kreisumfange mit bem Stod erhoffen roill. Natürlich gelingt 
bas einem nicht. Biefer muß jeßt tradjten bie „Sdjura" in ihr ßod) surüdsufdjlagen 
um ein ßod) für ficb 3u geroinnen — roährenb bie anbern bie Sdjura oerhinbern ißr 
3iel 3U erreichen. Serltert nun roährenb bes Kampfes jemanb fein ßod) — ober ge= 
lingt jemanbem bie „Schura" in ihr ßod) 3u fdjaffen — roirb er ber Sdjuramann, unb 
bas Spiel beginnt aufs neue. 56) Serftedfpiel. 57) Sarfußgeben, Ejolsfdjaufel, mit 
roelcher man aud) bas große Sab madjt. 58) Ejier ber iölann, ber lanbro. Saiforo
arbeiter bingt. 59) rote Sübe. 60) Surgunberrübe, aus bem Ung. burgonpa =  beibe
Susbrüde besei^nen: bie gelbarbeit im ijerbfte bei ben Ejerrfdjaften. 61) 2Banber= 
3igeuner. 62) Pfarrers = ißäter. 63) „Kommen bie (Eggptnersigeuner, roerben auch halb 
bie ßämmer fd)er3en." 64) ©ludbenne. 65) Küchlein. 66) ©änslein. 67) bas (Ei oon 
ber ©röße eines Baubeneies. 68) bie ßerdje. 69) ein furser Sdjlitten 3um Schleppen. 
70) Slumentöpfe. 71) äßeibefäßdjen. 72) Sibräumen =  Seinigen. 73) glurnamen. 
74) gemetnnüßige Soboiarbeit geleiftet. 75) „Sin Scheffel ooll Stär3enftaub ift golbes= 
roert." 76) „3ft ber Stär3enroinb gar gu linb, bringt er ben Sauer um bie Saat ge= 
fchroinb." 77) „2Benn im Stärs bie ßämmer fdjersen, treibt fie ber Ülprit roieber in 
ben Stall." 78) Oftern. 79) hmunterfd)luden. 80) taufen. 81) f)aferfcf)roämme — Som= 
merfproffen. 82) roallfabrten, aus b. Sloro. put’. 83) ein fombiniertes Satfdj= unb 
Schlaginftrument. 84), 85), 86) buttern. 87) Sd)mfe. 88) Schulter. 89) (Eier 
— in ber Kinberfprad)e. 90) fircblidjer Umgang =  ißroaeffion. 91) ©emeinbe» 
anbetung bes SUerljeiligften. 92. Staulrourf. 93) Krähe. 94) alte Jungfern. 95) ßöroem 
3abn. 96) Sammelnamen für Schmetterlinge. 97) aus ben bünnen äßeibenruten ge= 
bretjt, fura gefchnitten. 98) oon einem bideren glatten 21ft roirb bie Sinbe in fpiraler 
gorm abgesogen unb 3U einer Brompete sufammengelegt; als Stunbftüd bies bas 
„SBrpo". 99), 100) Bafdjenmeffer mit Ejolsgriff, aus bem Sloro. biciaf. 
101) „Srpel, ißfeiferl! Komm’ nur herunter! Komm’ nur herunter oom Qroen 
gelein!. . .  'ißeßftein heraus!" 102) „Kudud bltnb, fißt auf ber ßinb’; fag’ mir roaljr!
ffiie oiel Safjre foll icf) nod) leben?" 103) Süffe. 104) „©regoripflansen gehen nitro
mer oerloren." 105) hülfen. 106) gefät. 107) „Seß’ mich im 21pril, fo fomm ich,
roenn cd) roill." 108) 3eitlid)e — frühe „©runbbirnen" =  Kartoffeln. 109) „Seß’ mid)
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im DJtai, |o Eomm’ ich gleich." 110) trädjtig. 111) geEalbt. 112) ffärfenEalb. 113) Stier= 
falb. 114) Broden. 115) Duje. 116) tut es itjr aufftofjen. 117) Stier. 118) „Urban 
!ried)t oon ber fy ö tte  (=  ber Kaum zroifdjen Badofen unb SBanb) herunter. 119) „3ft 
im Ktai unb im 3uni eine #iße, rut)t bem Sauer ber 2Behfteinbel)älter" — roeit menig 
©ras ift. 120) ffienn bes 2lbenbs bie Ktüden tanjen — beiden bid) bie f)aferroan3en." 
121) „ßmifchen Dftern unb tßfingften, ift bie 2Belt am fdjönften." 122) gehäufelt. 123) 
gemäht. 124) eine Borrid)tung jum Älee trodnen; eine fjötjre, beren Seitenäfte auf 
ungefähr 1 m Sänge abgeftu^t unb abgerunbet rnerben, ift ber Kleeflod; ben Klee auf 
bie Siefte legen fjei^t „fteden". 125) ÜDtätjer. 126) 3ufammengerollter Xeig, gefüllt mit 
DftoimfüUfei =  in Butter gebaden. 127) Siehe Karpatljenlanb, 1. Saljrg. 6. 138. 
128) SBunfd) beim 3utrinEen. 129) Sennhütte. 130) ein fpitjiges Sdjlageifen, mittels 
meffen bas ßod) für bem „Kleeflod" uorgeflodt mürbe. 131) gefpudt. 132) eigentlich 
Datei, bod) auch bie Be3eic£)nung für alle Ktänner. 133) „ijeute ift Sofjanntstag — 
morgen ift ein anberer Sag. 2Bas roirb benn bann fein? ^odjgeit ober Xauffdjmaus." 
134) aufjer ber ©E)e ein Kinb befommen. 135) Schafhirt, aus bem Slot), baca. 136) 
©in ßattengeftelt =  Kramftangen. 137) nerfteden. 138) „ . . .  3d) roolte fchon roiim 
fd)en, bah biefe junge Sugenb rooüe fromm rnerben unb groß machten, baß bie ©Itern 
unb ©roheitern an if)r eine ffreube mollen erleben, unb ber Secl)sroöd)neritt bie 
uorige ©efunbheit." 139) BatenEinb. 140) ©rohoater. 141) eine Krapfenart mit Ktoljn 
beftreui. 142) eine frembe Unterhofe, aus bem Ung. gatga. 143) Säugling, aber nur 
menn bie erfte Silbe gebehnt ift; rnerben alle brei Silben Eura ausgesprochen, fo be- 
beutet es einen Eieinen Kugelhupf, unb auch bas ©ffen =  Brot mit Käfe ufro. bie 
Wirten mitbefommen. 144) ebenfalls Säugling; s ij’n =  [äugen; 3ife =  Bruft. 
145) Kiffen. 146) ein langes ©inhüHtud), einfetfch’n =  einroideln, einhüllen. 147) 
fchaufeln. 148) gemartet. 149) „Kleine Kinber Broteffer — grohe Kinber 
^erafreffer. 150) gelb. 151) bie Bruft geben. 152) 3«<fer geben (Kinberfprache) 
153) hineinfteden (Kinberfprache). 154) „Das ift ber Daumen, ber fchüttelt bie ?Pflau= 
men, ber Elaubt fie auf, ber frißt fie ’nein unb ber fdjreit: S)ej, S)ej! über bie Bflau= 
men!" 155) „$u Beter unb Saul, roirb bie SBurael faul — bann fallen nicht rnerben 
bie tochnittleute faul." — 156) Das Säen — unb fchon bie Schulfinber fennen fdjon 
eine Ktenge ?ßil3e: br ¿flenling =  ©ierfchroamm (Cantharellus cibarius) br SDlällng ober 
Kutimufi =  ©hampignon (Agäricus campestlo), br Säjäprotj =  Bärentatze (C laväria  
formösa), br Dredbomm =  £)aHimafc£) (Agäricus mellcus), br Ketleng =  Keijier 
(Lactäria deliciosa), br Stäpeßleng =  ^errenpiß (Boletus edülis), br Bjet’npeßleng 
=  BirEenreizter (Lactäria torminösa), br HBäabarfgürbe) =  Satanspilz (Boletus 
fatanus), br Kotarfchbomm =  ®iftmord)el, s Benbefcf)a Käfo =  Kartoffelboroift =  
unb ift er reif b. t). ftäubt er, fo Ijeißt er: s Kadjala; auherbem nod) niete anbere 
efjbare Sdjroämme, roie: br £)of’npel3leng, ber Bleieng, br 2Bid)t’nbabe, br Stoppofd)= 
bomm, br f)oetleng, br Sifjleng, br ijutopuß, b’ Kälbotnailor unb auf ben Suchen, 
ber tpuch’nfchbomm. 157) £>eimlid). 158) ©in Kudfad aus fjauslinnen. 159) Brok 
frümchen. X X X  non ber nerftorbenen alten 2lnna Stiffel geb. ©lifcher Kr. 124 im 
gecfje unb aud) non ben Schulfinbern im 3af)re 1930 erzählt. 160) Die ©rate. 161) 
Durchlauf, Kulm 162) fyelbmarf. 163) 1. Hßoffen ift benn jenes Ktägbelein, roas auf 
jenem Sfügelein fdjneibet? Senes ift meine (Beliebte, roas jene fchönen Sd)roaben 
fchneibet". 2. „SBeffen ift benn jenes Knechtelein, roas auf jenem fjügetein binbet? 
3enes ift mein ©eliebter, roas jene fdjönen ©ärbelein binbet." 3. „. . . fingt? . . . 
roas jenem Knechteiein roinft." 4. . . fchönen Dechfelein hat? . . . roas aud) ntid)
alfo gerne hat." X  1. „Du halft gejagt, bu roolleft mich nehmen, roenn mir roerben 
auf bem $)ügelein SBeizen fctjnetben. Den Kefrain hat man aus bem Ungarifd)en ge= 
bracht: „Klein ©ngel, bu glänzenber Stern!" — 2. „3Bei3en gefchnitten, aufgebunben, 
haft mich nicht gefunben." 3. „Slufgebunben, eingeführt, haft mich noch oerführt." 4. 
„©ingeführt, ausgebrofchen, haft mich noch oerlaffen." 5. „2lusgebrofd)en, ausgefreffen, 
haft mich noch oergeffen." 6. „2lusgefreffen, einge — unb haft mich nod) laffen fitjen." 
164) Korn. 165) üßeisen. 166) „S)aferroan3en machen mich tanaen, 5Bei3enbrot ift 
mein Dob." 167) gefttrunt, aus 9. Ung. älbomäs. 168) „eine gute Scheue!". 169) 
,,©s foll fchon gut fchütten!" 170) glaben. 171) Salzroeden aus bem DeigabEraß. 172) 
©rbbeere. 173) Ifeibelbeere. 174) Himbeere. 175) Brombeere. 176) in geriebenen 
(rohen) Kartoffeln roirb Ktef)l, ,,©c£)ledermild)" — Sauermilch unb 3n>iebet gerührt 
unb auf Blech gebaden. 177) Iferbft. 178) „Qu Ktichael — fällt ber Slpfel oom Stil." 
179) Kartoffelgraben. 180) „©runbbirnen unb Kraut füllen bem Bauer bem Baud)." 
181) in Kufen eingelegtes Kraut. 182) „3 ft ber iferbft gar 3u troden unb roarm, 
machen bie Ktäufe auch »och ben Ktülter arm."
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IXnfe ^Siaitjßfoierfata.j
'öon SRidjarb 3  e * í e t.

’s Xüt’nroegata2) tjot braimoe a ba Siocfyt gafd)riejen. . .
’s f)ot bebe8) ane fai’n ißä4) ju ÍRut) g’legt, 
fai’n Säge5) eft oro inba o=galaf’n,
’s ^Ö glede6) o’ro Duem7) tjäjet a ÍReb8) 
ad) ba Dut’ntäroala9) fieíjt be remraf’n.

2)’ ^unft’n fain galo" unt ad) b’ Said) eft fd)u ausgared)t. . .

9lob=ben10) uni SBraint roent’n fid) nurn 23’ftoem11) ain,
2t ba Dut’nbod) biejet b’ 5ftod)t gabaint,12)
So biejet13) g’pet’n, goflogt — ad) benn ner oft 3’m Sdjai",
©ut o’s br íute nimme tjéjet15) ija it!

Olla ©tod’n, ba grufj’n bie ba Han, lait’n 3ujain letjt’n ©jengalat16) ain . . .
’s ©tjbaip jommet . . . 2 ’ trugen17) eft jptgafdjiog’n.
Bentlidjte18) prie — b’ Said)’ntiebe n’Hinga, 
olio bo fai 3ufain letjt’n Objdjib galo” 12 
Io mem Bote20) 0 ©apet 3’m i)imme bringa.

9to amoe biejet e et)a 3U ba Äiejed)21 gafcfyofft. . .
SBulofj’n rut)t e fdju baufj’n oro’ ba 2 rog22) 
benn ja benna23) ems Öiete24) get)n,
„ 0  Herrgott fai rem gnabeg a bain fRot25) 
unt ou3ait) rem fai’ iröifdja SBetde26) jd)en!"

2td) bie poet28) — Sie poet eft ad) jd)u ’s letjta 3 eje29) baräd)t!

2 r SBoapete30) b’fjebt fai"’ tiefa Stemm :
„ 0  9Jlaria pett bai ©ott roje efjm! . .
Unt oüa f)oad)’n bie’s SBraitjafglécfaia fengt:
„tum m  gafdjbent! Stumm gafdjbent! Stumm gafdjbent !"*)

’s ©rob gäijnt tief unb off’n — b’ Strede31) tegn brebe gafponnt. . .
Debes32) brängt fed) — ba iftaiger fennt ta SJRofj, 
bu bo ba ^ägen33) fejen mod)’n ba ©jet34) nofj —
S)oedj! Unfe SBraitjafglecHa mobnt fa fain:
„Segt na nain! Segt na nain! Segt na nain!

„gai)r tjin 0 Seel’ 3U beinern ©ott . . . ! a fu Hingt ’s Obfd)iebsiieb. . .

Sie ba ßlefj33) oro ba trugen punen33) tun! . . .
2a Sdjaufe rufjt. . . i)ea fjot fatns uuitent, 
unt unfe jßraitjafgted'ia Hogt nimme fremt:
„©robt meí) 3U! ©robt meij 3U! ©robt met) 3U!" . . .

4) Das f5riebt)of:'>glöcEtein, ’s Bkaitjaf ber griebijof, 2) bas Dotenoöglein, 3) roteber, 
4) Seine, 5) bas Uljrioert, bie Uljr, u) bas Sierbeglötfiein, 7) Burm, 8) t)ält eine Siebe, 
9) Botentafeldjen, buid) biefe toitb ber Bobesfall unb bas Begräbnis ben fünften an* 
gejagt, Sielje StatpatUnianb: 2.3g. 5)eft 3. ®. 109. „Das Qmiftieben in Deutid). groben" 
d. ißrof. St. 2Jt. Stiditer. — 10) 'Jtacfjbarn, u ) ber Berftorbene, 12) geroetljt, 13) roirb, 14) ber 
Bote, 15) I)ört, le) bas ©Ijrengeieite, 17) Brulje ba Sarg, 18) Sßtnblidjter =  Bed)facEeln, 
oon ben SPtitglirber.i ber fünfte gebrannt, 19) getaben, 20) ißater — ber Briefter, 21) bie 
Stfrdje, 22) bie Drage, 23) brinnen, 24) Stiter. 25) Bat, 26) gebier, 27) fd)ön, w ) batb 29) $iel, 
30) Borbeter, 31) bie Stride, 32) alles, 33) bie Qäijren, 34) ©rbe, 35) ©rbftöfje, 36) fd)lagen,
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S fjon fein ogapei’n. . ,37)
ßum  But’nmoe38) 3tei)n fat" SBraint,
’s ßat39) mu öo pagofj’n bejen! . . . 
ei) i)äa40) obe no öjocf) longa 9läcfjt’n 
unfe SBraitjafged’la lecijt’n .41)
Äumm gafcfjbent! Summ gafdjbent! Summ gafctjbent! 
ßegt na nai"! ßegt na na i"! ßegt na nai"!
„O robt met) 3U! ©robt mef) gu 1 ©robt tnet) 3U!“

D e u t f c f )  = i ß r o b e n  31. fe ue rt 1931.

33üd()er unb 3e itfd M fte n .
©ugen ß e m b e r g, Bege unb Battblungeu bes Jtafionalberoufstfeins. ©iubien 

3ur ©efd)td)te ber Solfroerbung in ben Elieberlanben unb in SBöfjmen. 3n: Beutf*- 
tum unb Eluslanb. HS- n. ©eorg Sc h r e i b e r ,  Heft 57/58. ERiinfter 1934. 2tfd)en= 
borfl- VIII. 246 S. Kart. iRER. 8.—; geb. EIER. 9.20.

Ber /Begriff ber Nation unb bie ERerfntale, bie bic 3ugef)örigfeit bes (Eingelnen 
3U btefem ober jenem Solle bejtimmen, fpielen in unferer $eit in qSolitii (ugl. bas 
„DXanberijeitenredjt") unb in ber tuiffenfdjafilicfjen (Erörterung eine grofje fRolle. (E. 
ßemberg gebt in feiner fiar getriebenen Arbeit bem EBerben bes Etationalberoufjt- 
feins an bem Seifptele ber Elieberlanbe (famt /Belgien) unb /Böhmens, groeier Kultur- 
grenjianbfdjaften, bie beibe gmei nerfdjiebene /Bolfstümer in fid) uereinen, nach unb 
jeigt bie mannigfaltigen Kräfte, bie feit bem ERittelalter f)ier gum Heranreifen ber 
Stationen mirften. Ber mittelalterliche Berritorialftaat fdjafft ein palitifd)es Etational- 
beroußtfein, bas fid) in mancher ^infid jt bem fprad)iid)en /Bolfsberougtfein überlegen 
jeigt, ber Humanismus läßt bie Nation als 2lbftammungsgemeinfd)aft unb als Brä- 
gerin ifjrer ©efcßidjte ertennen. ©egenüber ber Haltung bes Elbels erfolgt erft im 
SBurgertum bie /Befinnung auf bie Sprache als bas entfdjeibenbe ERerfmal ber «Ratio- 
nalität. 3m /Barotf erfämpft bie Sprache ihren /plag als nationatbilbenbes ERerfmal 
unb als Brägerin nationaler Kultur. Ba3U fommt im 19. 3bb. als nationbilbenbe 
Kraft uor allem bie tjiftorifdje ©enbungsibee. 2lls befonbers flares SBeifpiel bafür 
mirb bte ffitrfung ber ijiftorifdjen Sbeologie /palacfys unb SRafarpfs bei ber /Bieber- 
gebürt unb Staiionbilbung ber Bfd)ed)en berausgearbeitet. ©0 leijrt bas Sud) bie aud) 
für bas /Serben bes gefamtbeutfdjen Solfsbemugtfeins unb für bie oölfifdje /Berne- 
gung ber auslanbbeutfcijen SBolfsgruppen midjtigen Kräfte oerfieben unb pflegen. (Ein 
feljr bant'bares fyelb für foldje Unterjucljungen mürbe ficber auch ber pannonifcbe 
/Raum bilben.

©eorg S c h r e i b e r ,  Ballfa ljvi unb Bolfsfum in <0efd)id)le unb Ceben. 3n:
gorfrfjungen 3ur Sßolfsfunbe. Hg- u. ©eorg © d) r e i b  er. Heft 16/17. SBerlaq ß. 
©djroann, Büffelborf 1934.

-2lus bem großen ©ebiete bes SBoIfsreligiöfen mirb t)ier eine 3ertrale ©rfebeinung 
Ijerausgeljoben, beren miffenfd)aftlid)e (Erforfdjung fid) 00m oolfsfuttblidjen ©tanb- 
punft aus als ungemein fruchtbar ermeift. Ben Hauptteil bes Buches nimmt bie um= 
fcffenbe Unterfudjung oon ©. S d; r e t b e r über ben „Strufturroanbel ber «BaE- 
fat)rt" ein. bie ben oielfeitigen g'ragenfreis oor uns ausbreitet unb bie gorfcgungser- 
gebmffe anfdjaulid) barfteEt. 6te gliebert fiel) in bie Kapitel: 1. Ber /ßilgerjegen unb 
bte pigerobligation. 2. Bie Süf)nemaEfai)rt. 3. 3m /Barotf. 4. Bie Elufflärung. 5

poltern, 37) man bat es ihm abgebeten, 3S) bas Bolenmai)!, 3I)) bas ßeib, 40) böre
41) regten. Bte Beutfdj.'Brobener ERunbart fennt mehrere burd) bie Elusfprad)e unter- 
fdjiebene e=ßaute. 2lus brudted)nifd)en ©rünben mürbe oon einer befonberen Seteid)- 
nung abgefeben.

*) ©0 ruft nad) bem Kinber- unb 23olfsglauf-en bas Sriebbofsglödlein in Seutfcb- 
groben. 3ebes ÜBort mirb abgefegt ausgefprod)en.
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Sie ißaftoral. 6. 3 ur Stsfefe her ©atlfaljrt. 7. Die ©ntbecfung ber ÜBallfaijrt im 19. 
3hb. 8. 3n ber ©cgenroart. 9. 3m auslanbbeutfdjen SRaum. 3n bem legten Kapitet 
bebanbett ber 33erfa|fer artet) bie SBerhältniffe in ben Subetero unb Karpathentänbern 
unb regt bamit unfere Ijeunifdje gorfdjung 3u roeiteren eingefjenben Unterfudjungen 
an. 3. 5ß. S t e f f e s  betend;tet bie -Eeiicricfjemungen bes Komptejes SEßattfahri att= 
gemein retigionsrotffenfchaftiich, ©. 9B o h t h a u p t e r erläutert bie recfjtlicfjen 91io= 
tioe ber Sßallfahrt. ben 'Jteiijtsfdjug für ben ipiiger, ben 9Ied)tsgebanfen im 2öa(I= 
fafjrtsbraud). 3. 93 i n d e bringt SSeiträge 3ur grühgefd)id)te ber Subitäumsroalf5 
fahrt unb (Bereitbriefe für beutfdje Ipitger in Spanten, g. Q o e p f I macht auf 9lad)5 
ridjten über 9Iacftroalifahrten aus bem 15. u. 16. 3h&- aufmerifam. 9t. K r i ff beo= 
bautet non 2Bien aus neuauftommenbes 5Baltfaf)rtsbraud)tum in ber unmittelbaren 
©egenroart, helfen Xräger ber „untere ftäbtifche SJIitfeiftanb" ift. Seine geftftettung 
non bem „hier n o cf) immer, bort f <h o n roieber", mit breiten Streifen ßeere bajmi« 
fctjen, hat auch für anbere uotfstunbtid)e 93ereid)e unferer Sage ©ettung. S).

Scf)tefifd)es 3ai)tbu«f> für beut|d)e Kulturarbeit im gefamtfchtefifchen 9taume. 7. 
3ahrgang. 3)erausgegeben uom 2Irbettsfreis für gefamtfdjlefifdje StammesMtur. 
9Jtit 9 Karten unb 3 2tbbitbungen. 160 Seiten. Vertag 9B. ®. Korn, Srestau 1. 
1935. ißrets 2 9Jtart.

Sen 3)auptgegenftanb bes nortiegenben Sanbes bilbet bie fcfjlefifdje Sftunbart, 
beren Unterfud)ung in ben norhergehenben 3al)ren burd) grünbliche gorfcfjungsarbeit 
roejentlid) geförbert roorben mar. 93tit ijilfe  biefer neueften gorfchungsergebniffe 
mirb nerfucht ben fchtefifchen 3‘taum unb feine Umgrenjung auf einer Karte anfd)au= 
lief) barjuftetten. 5m einzelnen enthält btefer 23attb foigenbe Beiträge: 2 t ub i n ,  
©runbtage unb 2Bege ber miffenfdjaftltifjen gorfdjung über ben gefamtfchtefifchen 
DIaum. S ch m a r 3, bie munbartiidjen ©runbtagen bes gefamtf<h!efifd)en Sprach5 
raumes. 3 u n g a n b r e a s, bie fcf)Iefifdje SRunbart im SDtittetatter. 9Jt a f, gmei= 
fprachigfeit unb 9Jiifd)munbart tn Dberfchtefien. K u h n, Sas fdjtefifche Sprachge= 
biet in fSoten. Sie tec£)tonfafen unb ihre Spradje. S ch i e d) e, Sie 9Jtoraro3en unb 
ihre Sprache. S) a n i f a, Sie ©ntftehung ber Kremniger Sprachinfet unb ihrer 
SJtunbart. 91 e p p, Sie $ipfer <Sr£)ieftcr unb ihre Sprache. S d) i e d) e, Ser „bäh5 
milche SBintel" in bei* ©raffdjaft ©tag. © r a e b i f d), groben fchtefifcher fDiunbart 
3U beiben toeiien ber Subeten. S ch m i g, Stanb unb Aufgaben fchtefifcher 99tufif= 
forfchuttg. ip e t r  t), Sie 9Tcongotenfchlad)t bei ßiegnig in ber neueren potnifchen ©e= 
fchichtsfdjreibung. S c 3 0 b r 0 f, Sie beutfd)e ©id)enborff=Stiftung.

3eitungöfdi)au.
3Uuf(rierfe Runbfchau. f)atbmonatsfcf)rift für 2Biffenfd)aft, ^eimattunbe, ©e= 

fd)ichte, 23ottsfunbe, Kultur unb Xechnif foroie grembenoerfehr in 9Kittet= unb Oft5 
europa mit befonberer 58erücffid)tigung ber beutfehen Siebtungsgebiete. (ipregburg.) 
3g. 1935; $). 1: Duibius gauft, 23ratiflüDa=i]3regburg bie 3)auptftabt ber Storoafei. S. 
grühmirth, SBeinbau unb !8ufd)enfd)anf in Sratiftaua=lf3regburg. Sas Satramufeum 
in getfa. Kurt !ßeni)ouf3h), Sfummet als Künftler. — fj. 2: 3)eftr), Sie i)ohe Satra. 
Sie beutfdje 23efiebtung bes 23anates. (23erid)t in acht 23i(bern), Kirchen unb Ktöfter 
in ber Storoafei, 1. — Kart SBentjoofafg, f)ummet als Künftter. — S). 3: ßubroig $). 23äg, 
Sie Kunftroerfe eines Zipfers in iPrag. (3oh- Srofoff). Kirchen unb Ktöfter in ber 
Storoafei, 2. — if. 4: (gipfer Stabte: Kesmarf. Seutfcfjes Kunfthanbroerf. — $). 5: 
Sofef gabif, Ofterbräuche im atten Ipreffburg. Kird)en unb Ktöfter in ber Storoafei, 
3. — 'SBurgen unb Schföffer in her Storoafei.

Runbfdjau. 2tfcb. 10. II. 1935: 3)enricus, Sie ©rünbungsjeit ber Bergftäbte in 
ber Storoafei.

Subefa, Qeitfdjnft für 9Sor= unb grühgefchichte. (Dteidjenberg.) 10. 3g., 1934,
3)eft 3/4: Kurt ©h^enberg, SBemerfungen 3U ben ^öhtenbärenfunben in ber Oberen 
iuffna=i)öhle (Storoafei.) 9)t. Kafparef, 23üffer=gunbe in ber Storoafei.

Subefettbeuffche gamilienforfehung. (2Iuffig.) 7. 3g., 1934/35, S). 3: ipeter gudjs, 
Sie 9Ilatrifen ber Siösefe Sprnau. (Schlug.)
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S 2i£enVflLn,l  Ü,“ 6 Böhmen. SBlonatsfdjrift für bas getftige ßeben ber Subeten»
beutfdjen. (KarIsbab=Srahotmj5.) 3. 3g., 1935, S). 1: Karl oon (Eifenftein, Sie Ober» 
uferet S>eil)nad)ts|pte(c in ißrug. — i). 3: Sottfrteb Fittbogen, Ser 2Berbeqanq ber 
3tpfer Seutfchen. ö a

©ermanofiaoica. SSierteljaijrfcfjrifi für bic Erforfchung ber germaniidj'fiaroifcben 
tu iturbe3tel)ungen. (SBrunn, $rag.) 2. 3g., 1932/33, Sy 2: S. Sorosenfo, Seutfche S(e= 
mente tm Jiratnifdjen. iß. Aogatgreu, Ser 2Beihnud)tsbaunt in ber Oft»Slot>afei.

Subefenbeuffche Canbffänbtfche 2rionaisf)effe- (Sobr3an bei plfen.) 2. 3g., 1935, 
i). 2: E. o. Sanbroehr, Sas buchenlänbifche Seutfdjtum mit befonberer 23erüiffid)ti= 
gung ber bäuerlichen S8eri)ältni|fe.

Sie  ̂ flatpattjeu. Sourijtif, Alpinismus, ffiinterfport. (Kesmarf.) 10. 3g., 1934, 
a a ftU5- ^ n-̂ rea5 2)r. ©ui)r=@ei)eni'3tmmer tm £arpathenmufeum.

4: 3al;re 2atra=9)latiarenau. Sie 6turm=Denecfe, 3m 2iuto m  Öen
Stromfdjneüen bes Sunafetj- — S). 5: Karpaihenuereinstag 1934. — S). 6- Fram 
Senes. 1845—1934. (fiebeitsbefdjreibung uon eigener ijanb.)

1 f“ r öie beutfdje Schularbeit, (ijoijenftabt.) 7. 3g.,
193u, j). 2: jiubolf Oiioüner, „Sie Sergleut fein---- ". Aus aiten Sagen ber ebetna»
ltgen i>erg|tabt trt ber gtps. — Sy 3: Serf.: Aus uergangenen Sagen ber ©rünbler. 
Aus etnem gtpfer Sörtef.

Seuffdje Kunbfchau. (Setp3ig.) 61. 3g., 1935, i). 2: Stoemi Esful, Kralau bas 
llanufche Korn.

Än ? olen- 3eitidjrift für ©efc^idjte unb ©egenmart bes 
Seutjd}turns tu ißoien. (tattuunö.) 3g. 1, 1934,35, S). 3: Sffi. Sühn, Sie Aolfsbilbunq 
ber Seutfdjen m Ipolen. — S). 4: ß. Sd>neiber, Sas Abfterben ber polnifch=reformier= 
ten Kirche tm ehemaligen ©ait3ten im erften Srittel bes 19. Sahrhunberts. —  S) 5-

3?abe'jö ie  ©ermanen in Dftbeutfchlanb unb ißolen. — S). 6: SB. Kuf>n, Sie eoan» 
geitfchen ißaftoren ber Dteformations3eit im Sefchner Schlefien. Quellen 3ur Solls» 
tunbe ber Seutfchen mjpolen: Sretfimigsfpiei aus Sornbach, ®e3. ßancut, @ali3ien.

©rnft 0-hrtftmann, Seutfche Familiennamen in ®ali3ien (Kleinpolen) ß 
fedjnetber, Sie ßage ber euangeltfchen Ktrdje tm ehemaligen ®ali3ien in öfterreirfii» 
Ich« gett. Serf., Aarnen unb Siegel ber enangelifchen ¡Kolonien in Kteinpolen 3 
Kramer Sas f(atm|che Örenibmort in ber Sornfelber SKunbart. (Sornfelb bei ßem»
btbpnhn^nftüen 3Ur 5 iut/ri £unr e , i er ^®fJt]d/en in fßolen: gehn gereimte Kinber» unb 
Abenbgebete aus beutfchgali3tfchen Sorfern. (A. Karafef»ßanger). 3. Atüller, Sas 
beutfehe ©enoi|en|chaftstne|en in Kteinpolen. 23ud)befprechung: y. Seefelbt, Quellen» 
buch 3ur beut|chen Anfieblung in @ali3ien unter Kaifer 3ofef II. (SB. Kuhn.).

. ,.t ^fünmen ^cr 3ugenb. (ißrag.) 3. 3g., 1934/35, S). 2/3: ¡Hub. Schreiber, Seutfdn 
bohmtfehes ßeben in 0|tgali3ten. 3ofepi) ©. Stiffel, Steligiäfer Aufbruch im Karpa» 
thenbeutfehtum. r

Jleues ¡Prefjbucger lagbtail. 1935; 7. 1.: 3ofef üifälos, ißre&burger Spe3iali» 
taten — l l  1.: End; f;eger, Serfuntenes Seutfchturn. St. Flott, Sie Ueberfubr. Ser 
Ajinteroerfehr für ißerfonen unb Fuhnuerle auf ber Sonau. Erinnerungen eines 
alten ßreßburgers — 12: 1.: ißrefcburger Ercigniffe aus bem 17. 3ahrhunbert. — 
27 1.: Eme Seufelsbe|chtuorung in 'ßreßburg. — 22. 2.: Sie Seutfchen in Karpathen» 
ru^lanb. —^22. unb 24. 2.: K. Flott, Aus ben Erinnerungen eines alten iBreftbur» 
gers: Sie ödjtffbrücte. — 9. 1: Sdjmeben nn SBaagtal. — 10. 4 • —r ißlatibeutfcb 
in ber ©lotoalei. -  17. 4 : «KUtelalterli^e Söoltsfdiaufpiele. SR. Flott, Erinnerungen 
etneö alten Drehburgers: Qtgeunerbraten.

„ .®ren30ole. (fßrepurg.) 1935; 25. 1.: SBücherfchau. Zo Zaniklej Bratislavy oon 
Qopnann. — lo .  2.: gafdjingsluftbarfeiten tm alten D^efeburg.

Seulfdie Stimmen, (ißre^burg.) 2. 3g., 1935; F- 11: ©enoffenfchaftliche Selbft» 
.̂t..learil ;,It. ln ©lomatei. — F- 13: Sie fflirtfcfjaftslage ber Karpathenlärtber unb 

23togud}ietten etner ¡Befferung.
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gür bie eingefanbien 2lusfd)nitte aus bem „Sleuen ipreßburger Sagblatt" unb 
bem „©renjboten" fagen mir t>er3lid)ften San! unb bitten um gortfeßung. 2IIIe um 
fere ßefer finb 3ur DTcitarbeit am SBeiterausbau ber „Qeitungsfdjau" etn=
getaben. 2lusfd)itiite ober SOtiitcilungen übernimmt bie Hnftalt für Subetenbeutfche 
ifeimatforfchung tn Beid)enberg, SDtafarptplag 1.

SBährenb es tmmertjin mögtid) ift, auf ber ©runblage ber 3a£)Ireicf)en Xaufd)» 
besiefjungen bes „Äarpathenlanbs" einen ©rofjteit ber in Q e x t\d )x i\ te n  erfdjetnenben 
Siluffätje 3U erfaffen, finb nur begiiglid) ber Leitungen auf ben ßufall angeroiefen, 
roenn mir nidjt uon allen unterftüfet merben, benen an ber Slusgeftaltung ber Qei= 
tungsfdjau unb an ber Schaffung einer möglichft reichhaltigen Sammlung ber oft 
redjt roertoollen 2lrtil'el unb Berichte gelegen ift. ©s tommen alle bas Äarpatpem 
beutfdjtum berührenben Veröffentlichungen in Betracht, mögen fie in welcher ¿eitung 
immer abgebructt fein, insbefonbere, roenn fie banact) angetan finb, bas SBiffen über 
bte farpatl)enbeutfd)en Sieblungen, befteßenbe forme untergegangene, 3U mehren unb 
3u oertiefen. 3m ooraus Sanf für jebe Btithilfe!

32ftffetfun0etu
Sem 2lrrf)tn beutfdjer Voifslieber, Verein, rourbe am 1. 2IpriI 1935 eine genital- 

ffelie für bas Boffslieb ber 2luslaubbeuifd)en angegliebert; ihr 2Iufbau unb ihre Sei» 
tung liegen in ben ijänben eines Siusfanbsbeutfdjen, ©uibo SBalbmann, Berlin.

Sas 21 r  cf) io  ber ^entralfteEe roirb bas Siebgut aller auslanbbeutfcher ©ebiete 
umfajfen; in einer B ü d ) e r e i  roerben bie roidjtigften Siebfammlungen 3ufammen= 
getragen. 2lrd)io unb Büd)erei flehen allen, bie an ber praftifdjen Voltstumsarbeit 
beteiligt finb, sur Verfügung, ©s roirb eine B i b l i o g r a p h i e  gefdjaffen, bie sum 
erften Btal bie 3DlögIici)£ext gibt, fid) über bie oerfdjiebenen Sammlungen unb alle 
rocfentltchen Arbeiten über bas auslanbbeutfche Bolfslieb 3U orientieren. Surcp S)er= 
ausgabe oon S i e b e r  b l ä t t e r n ,  eigene V e r ö f f e n t l i c h u n g e n ,  beratenbe 
2Jlitarbeit in ben oerfd)iebenjten Organifationen rotrb bas Bolfsliebgut ber 2tuslanb» 
beutfdjen oerbreitet unb baburd) bem Seutfdjen im Beid) SBefen unb ©igenari feiner 
Bolfsgenoffen jenfeits ber Beid)sgrcn3e nahegebraepi.

ferner roirb es bte 2lufgabe ber 3 entralftetle fein, 3mifd)en all benen, bie in ben 
oerfd)iebenen auslanbbeutfchen ©ebieten arbeiten, einen 21 u s t a u f d) o on  © r f a h» 
r u n g e n  herbeisufüljren; es muff feftgeftetlt roerben, roelche ©ebiete befonbers ge= 
fährbet finb, um bort eine sroeefmäßige 21rbeit einsufeßen; bie 2lrbeit einseiner 2Jien= 
fdjen unb Organifationen foll nach Btaßgabe bes 3Äöglid)en geftüßt roerben. Berichte 
über Singroodjen, fird)liche SBtufif pflege, ©hurroefen im 2luslanbbeutfd)tum bienen bem 
gleichen Broed’. Sugenbgruppen, bie in auslanbbeutfches ©ebiet roanbern, bebürfen 
einer Vorbereitung aud) hinfidjtlich bes Siebmaterials, mit bem fie fjtoaussiehen. Sie 
BentralfteEe berät fie, fie roertet auch bie Beobachtungen unb ©rfaßrungen ber 
©ruppe aus.

Sie Slrbeit im auslanbbeutfchen ©ebiet felbft geht oon bem ©ebanten aus, baß 
es nicht nur Strafte bes Berftanbes unb bes ffiiEens finb, bie ben 21uslanbbeutfd)en 
feinem Bolfstum erhalten. Starter nod) als btefe bewußten Strafte finb bie negatioen, 
fie roirfen im Sttiien, enifdfeibett aber letzten ©nbes über ben ooltlichen Veftanb eines 
©ebiets. Um biefe unbewußten Strafte roirtfam 3U fteigern, muß bas Volisiteb nod) 
mehr als bisher im Blittelpunft auslanbbeutfcher Voltstumsarbeit ftehen.

So fiel)! bie _3eniral|teiie in ber Vcrbinbung oon ro i f f e n f d) a f 11 i © e r 
V o l t s l i e b f o r f c h u n g  unb prattifcher V o l t s t u m s a r b e i t  ihre roefentlichfte 
2lufgabe Ste roenbet ftd) an alle, benen bas Schieffal ber 28 BtiEionen 2tuslanb= 
beutjepen am I)er3en liegt, mit ber Bitte um tätige SJlitarbeit.

Stnmerfung ber Schriftleitung: 2lnfcf)ließenb an btefe feijr erfreuliche Btitteilung 
fei barauf htngeroiefen, baß mir in ber Xfcf)ed)ofIowafei eine „S  t a a t s a n ft a 11 f ü r  
b a s  B o l f s l i e b "  befißen, in beren Bahnten and) ein beutfdjer 2lusfchuß befiehl, 
ber bas Siebgut ber Subeten» unb ^arpatfjenbeutfchen fammelt, in einem eigenen 
2lrchio oerroaltet, unb nad) einem feften Blau herausgibt. 3m ©rfdjeinen begriffen 
finb bie Voltslieber aus bem Böhmerroalb oon ©. 3ungbauer.
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3 u Ricfjarb 3 eifels Rtunbarfgebidjf.
, ®,‘.e 3 tpjer unb bie ©rünbler haben bereits eine umfangreiche Btunbartbichtunq 

mv ' » ^ le j0011 ®In*5efgebtchten bereits 3U größeren Übmpofitionen emporgeftieqen 
|? n1" t,en. uni®re ßeier rln Öen Buchbefpredfungen 3. SB. auf Biftor ffliofjrs 

34)flifdje ,2Salbtraume unb auf fein ffialbepos „Der Bär" in @rünb[er SJhmbart 
aufmerffam madjen (eine Ueberficht über bie £ipfer unb ©rünbler SKunbartbicfjtung 
bietet 3 . ©reb tn feiner „3ipfer Boffsfunbe").
. -pie ©pradjinfel ÄremnitpDeutfchproben roeift einen großen Beidjtum an Bolfs» 
Überlieferungen unb an Bolfsbid)tungen auf, 3U einer Äunftbichtung in ber ifeimat» 
munbart tft es Ijier aber nod) nicE)t gefommen. Dem Schreiber biefer Seilen ift je» 
oenfaUs bts jefet barüber nichts betannt gemorben, fo baB es ben 2tnfcbein bat, baB 
bas 03ebtcf)t in Deutfdj^robener Blunbart uon Bitfiarb Seifet, bas mir in biefem 
S)eft 311m Stbbrutf bringen, ben erften Anfang ber 3Jtunbartbict|tung in unferer Sprach» 
tnfel überhaupt bebeutet. Falls ber eine ober ber an'bere unferer ßefer beffer unter» 
ricptet ift, bitten mir jebenfaEs um freunbliche Btitteitung.

r, ® F  woiien uns feinen peffimiftifdjett Betrachtungen barüber hingeben, baB biefes 
er te Btunbartgebicf)t gerabe bas Fnebhofglöcftein erflngen (ä&t. 5Hid>arb Seifet hat 
ftch jehr etngehenb mit ber 21uf3eid)nung ber Brauchtums bei Job unb Begräbnis be» 
fchajtigt bas er tn unferer Seitfchrift oeröffentlicfjt hat. Das unmittelbare SDlit» 
erleben biefes Brauchtums uerbichtete fiel) unb fanb in bem ©ebicfjte feinen Bieber» 
|ct)lag Die otimme bes g=rieb!)ofgIöcEcf;ens bominiert unb {fingt fchlieblich noch nach 
als alles ooruber ift. '  ’

Unfere Seilen foEen nun nicht ben Sroecf haben, baB nun plöBlid) eine SDtenge 
yjtunbart» ©ebtdjte oerbrochen roerben unb bie Schriftleitung bamit überfdjüttet roirb. 
aber melletcht ift in bem einen ober anberen eine Berufung basu oorbanben bie nur 
ber ©rroecfung unb Hebung harrt. g ijanifa

Das Deuffchfum bes Süboffetis im 3afjre 1934.
Seit bem 3af)re 1928 läBt ber Deutfche Schufoerein Sübmarf einen Büifblicf über 

bas Schidfat ber Deutfchen in Sübtirol, Sübflaroien, Ungarn, «Rumänien unb in ber 
Xfchechoftoroafei, fomie über bie ßage in ben öfterreichifch'en ©rensgebieten erfdjeinen 
Fachmänner fteEen barin in einroanbfreier Sacfjlidjteit a lle  bebeutfamen ©reiqniffe 
ihre Urfadjen unb Sfusmirfungen an ber ©rense unb auf bem Boben ber beuffcben 
Botfsgruppen bes Sübens unb Süboftens bar. Diefe Schrift hat ftets in Facbfreifen 
atter Bötfer mie auch bei ben greunben ber Deutfchtumsarbeit Sfnerfennunq gefun» 
ben. Bun ift bie Sahresrücffchau über 1934 erfäjienen, bie ebertfo mie ihre Bor» 
gängerinnen für aEe, bie fid) mit bem Sdjicffaf bes ©rens» unb 21ustanbbeutfd)tums 
befaffen, unentbehrlich ift. Sie fann burd) bie Bertagsäbteilung bes Deutfchen Schul» 
oeretnes Submarf, 3Bien 8, Fuhrmanns gaffe 18, unb burch bie 2llpenlanbbuchhanb= 
lung Submarf, ©ras, Soanneumring 11, 3um greife oon S. 1.80, einfchlieBIich SBaren» 
umfaöfteuer, ohne Berfanbgebühr, besagen merben.
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