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Predyrec.
(W hornjoserskej reü.)

Z tulymhlej dnibioi dzjelom, kolrehoz wuchod so

psezwulkn mnohoscnep£ijaznosc'ow nino mjery komdzese,

je to dzjeio dokonjane, kolrei naja wele Ijct zajalo

bjcS«. Möj so bobo diakujcmoj, kiz namaj bez wse-

lakimi kÜwdami a zadzjewkami k liema roocy spozci, a

pdoiimoj je z weselym zacueom naja swjerneho ebey-

ca a procowanja na posweceny woltaf wedieca a wje-

domnoseje. Nee Ii so oajo wopor znajerjam a pSecelam

pismowstwa, wjedomoscje reiow a clawiznow, pjes-

nistwa a bercowslwa a wülkeho tebo, itoz nijnols-

komniie ziwenje narodow houwa a rozjewja, derje

spodoba.
»

Naja wotpohladanje riebjeSe ranje to, zo bychmoj

knibi za Serski lud, aJe wol neho a wo nim spisaloj.

Möj cheemoj samotnemu a nimalc zapomnenemu powo-

stankej tutebo njebdy tak möcneho a bisce njelko we
jebo wosebnitoscach tak pocesneho Slowjanskeho splaha

dostojny pomnik stawic a jebo wjescje hödna dzjeüzna

na narodnym pjesnistwu powsilkomnosci sobudzjelic.

To liech cyly zatoik naja dijela a njekotrczkuliz malic-

koseje zamolwi, kolrychz pSiwzarjc namaj bewak, jeli

zo je hinak sudzimy, k porakej byc* mdhlo. Hdyz

pak tez najpfedy za lad nepisaehmoj , dba mjejachmoj

tola tu eiebo nadzija, zo so z teho, sloz so z luda

wozdrleie, zaso to Ijcpie a reiiSe do luda wröei.

Jebo wobsedzcnslwo riedyrbrse so jemu wzae , alc wele

wjaey zakilac a

WseJ clowske prjödkwzacje woslarie nedospolne

P*> wuwedzenju, a pobladuenje na dokoojane dzjelo da

namaj hakhlej jeho zmdlki spöznac. Z lutym wuznacom
wuprajimoj tez tu psecelniwa pröstwu wo lahodniwe,

Vorrede.

Hit diesem zweiten Bande, dessen Erscheinen

dnreh eine Menge ungünstiger Umstände ungebührlich

verzögert worden, ist das Werk vollendet, welches

uns eine Reibe von Jahren hindurch beschäftigt hat.

Wir danken Gott, der uns unter maueben BecIrUngoissen

und Behinderungen dazu Lust und Kraft verlieh und

legen es mit dem freudigen Gefühle redlichen Wollens

und Strebeas auf dem prwcihteu Altare der Kunst und

Wissenschaft nieder. Möge unser Opfer den Kennern

und Freuoden der Literatur, der Sprachkunde und Ge-

schichte, der Poesie und Musik und alles dessen, was

das innerste Leben der Völker bewegt und bekundet,

ein wohlgefälliges sein

!

Unsere Absicht ging nicht gerade dahin, ein Buch

für das Wendenvolk , sondern von demselben and über

dasselbe zu schreiben. Wir wollen dem vereinzelten

und fast vergessenen Ueberrcste des einst so mächtigen

und noch jetzt in seinen Eigenthiimlichkeiten so ebren-

wertben Slawenstajnnes ein würdiges Denkmal setzen

und seinen gewiss uicht unbedeutenden Antheil an der

Volkspocsie zun Geineingute machen. Dies möge die

ganze Anlage unseres Werkes und manche Kleinigkeiten

rechtfertigen, deren Aufnahme, von einem andern Ge-

sicbUpuokte angesehen, uns zum Vorwurfe gereichen

dürfte. Wenn wir aber auch nicht zunächst für das

Volk schrieben, so hegten wir doch die stille Hoffnung,

dass von dem, was aus dem Volke hervorgequollen,

das Beste und Schönste auch wieder dabin zurückströ-

men werde. Ihm sollte sein Kigenlbnni nicht geraubt,

sondern vielmehr bewahrt und gesichert werden.

Alles menschliche Vornehmen bleibt mangelhaft in

der Ausführung und der Blick auf ein vollendetes Werk

lässt uns erst seine Fehler erkennen. Mit diesem Ein-

geständuiss verbinden wir die freundliche Bitte um eine
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rozwncace rozsudzenje a dobrociwe psijecje naju

dljela.

ToU U» „zohnowanje na put"", kotrez prjrncmu

d/.jelcj söhn na druliu darhmnj
,

jr sn [in d/jeln hi/nm

dopclnilo. Xaju pjesnje zwcselichn so nie jenoz milc-

seiwebo rozsndzenja, alc tez mnoheho wokedzbowanja.

Wot Slowjanskich*) casopisow buchu z wulkej wese-

toscu jako drozy poktewni powitanc, wut njekotre-

jf/Luliz Njcinskcjc**) nowiny jaku lubi pscccljo staro-

sritvje porucenc. H;ij njikulrc Intyclihlrj licstruchli-

wych naturskich dzjeci psiwzachu liizoro wudawarjo
j

spjewarskich kuihow „za Njemski lud" wp jiili Njraskim )

wodzewu a psiwedzechu je lak do swojby Njemskich

naroduycli pjestiitluw '**).

Naju cyle zbjcrki wohsteja z 531 pjesnickow

a pjesnickowych zleihkow , wot kolrychz do hornych

liuzii-ow 3:il
, do delnych pak !200 sltiseja. Tarn do-

byclimoj poklad 237 lilosuw, lobdy niözachmoj jenoz

SO dusl ic. Tuta lirba by tak ijeruna uebyla, dhy by

tag a pSihody dowolile, tu tak pilnje a bez zastae'a

pylar a zlitomad/owac , kaz $0 to »am stase; a rooj

smoj pscswjedcenaj , zo hudze so hiiee njekotra pjesen

a tijrkolry, luplsanja hodiiy, Mos nudciii: dac.

Hac na njekotre pokazki neje so z naju pjesnickow

hisi;e nihdze zana wotiwala. Nowe, ierstwe a

eiste psindn wone z ludoweho erta. Z najwetsej swje-

domniwoscii , tola nie hcz dothcho rozrisowanja a pSi-

runanja jich wselakoscow dachmoj w&ilko, stoz a kak

tosaoic namakarhmoj , tri krötke a Jpatne zlemki ric-

zarpjo. PSi p£elozowanju naloziebmoj najwusu swjeru

po fnrmi a wopsijet'u, a procowarhmoj so, zo byeb-

moj be wäeho pseporedienja a psebladkowanja woseb-

uitosc narodnycb pjesnickow wjich naturskej jednorosci

a wolniwej nerodnosci psepowdaloj.

Tez napisaebmoj blosy lak, kai so slysa, a

hladachmoj so swjeru , zo bychmoj njebdze samowölae

psetnjeiienjc wuhotowatoj
, byrnje lex psi tym bez kri-

tyki neskutkowachmnj a poredzacu a poprawjacu ruku

wsudzc pülozichmoj , hdzez so natnaj to trjebne zdaie,

zo by so prawy Mos zaso wröcil. Njekolre su iherie

nachsichtsvolle, belehrende Beurtheilung und eine gütige

Aufnahme unserer Arbeit.

Doch der ,,Reisesegen", den wir dem ersten Hände

mit auf den Wc?; gaben, ist /tun Tln-il schon in Er-

füllung ^e^angen. Lnsere Lieder haben nicht lilos eines

milden L'rlheils, sondern auch riiier regen Tlieilnalinie

sich zu erfreuen gehabt. \ ou den slaw ischen Zeil-

schrifl'-n *) sind sie mit srossrr l'reude als ihi-urc Ver-

wandte begrtisst, von manchem deutschen Ulalii1 **) als

liebe Freunde an^elr^enüicbst empfohlen worden. Ja,

mehrere di -«rr linrmln<ii»n Kiiidi r ili r \aliir wurden in

ihnni ilinlsrlien Gpn-anilp hprt'ils Hnt^li Air llrraus-

^rber von Liederbüchern ,,fiir das deutsche Volk"

adoplirl und in die l'\iuiiiie deutscher Volkslieder einge -

führt

Die ganze Sammlung, welche wir /.us.immf 11 -

gebracbl haben , besieht aus 531 Liedern und Lirder-

fragmenlen, von denen der Ohrilausiiz 331, der Kie-

derlausitz 200 anyliorm. Dort gewannen wir einen

Sehatz von 237 Melodieen, hier konnten nur 80 er-

l.ui^t werden. Das Vcrhältoiss würde nicht so ungleich

sein, wenn es Zeit und Imstande erlaubt häitin, hier

so emsig und auhaltend, wie dort zu snchen und zu

sammeln, und wir sind überzeugt, es wird noch man-

ches Lied und manche Siii^weisc, die der Aufzeich-

nung wertb, zu linden sein.

Bis auf wenige Proben waren die von uns milge-

thellten Lieder noch nirgends gedruckt. Neu, frisch

und uuverfalsxht kommen sie aus dem Munde des Volks.

Mit der grossten Gewissenhaftigkeit, jedoch nicht ohne

reifliche l'rüfnng und Vrrglcicbuog der Varianten, gaben

wir Alles , was und wie wir es fanden , auch kurze und

unbedeutende Bruchstücke nicht verschmähend. Bei der

L'eberselzuiig haben wir uns die möglichste Treue nach

Form und Inhalt znr Pflicht gemacht und sind dabei

bemüht gewesen, ohne alle \ cikünstelang und Abplat-

tung den Ton des V olksliedes in seiner Nalureinfall und

bequemen Nachlässigkeit wiederzugeben.

Auch die Melodieen sind so aufgezeichnet, wie

sie gehört wurden, nnd wir haben uns wohl gehütet,

irgendwo willkühriiche Veränderungen anzubringen, wie-

wohl wir auch hierbei nicht unkritisch zu Werke ge-

gangen sind und die bessernde und berichtigende Hand

überall angelegt haben, wo es uns notwendig schien,

•) Tygodaik literacLi. 1841. No. 41. it. — Orc<U«nlk naokowy. 1841. So. 42 ff. — Rwcty. pfiloha 1841. XII. XIII. —
Deaaiea — Jutncnkt 1842. Mo. t. }. — f.eska wicla I8t2. — Dennica — Jotrxcnka. «8». No. 5. — Ce»ka wfela 1844. —

") BUttir T«r Ii». linlfrlialtoBg. 18*1. No. 358. S. 1U7 IT. — Götliiijcr gel»brte Anzeige«. 1842. Pf«. 37. S. »74. — Eisenbahn

I8i1. Nu. 57.— Eoterp« tM2. \<i. b. — Leipi. Zcltaog 1842. No. 100.— Biodennaan's deutKhe MaoatMckrifL Oktober 1843. S. 387 ff.—

"•) Liederbuch Kr ins deut«. heVolk. Leipx. b. Breitkopf 0. Uärtel. 1813. 12. S. 160.210.230. Cf. uaire Lieder Tbl. I. i\o. VII. X. XVI.
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aby wjacy na Njemske blosy podomne, najwcUa licba

wopsimrie pak wosebnite, prawoscrskc lilosy, a bez nimi

njeko jara starych a wc jicli zastai'skej fonni dcrjc

wukhowanyeb. Tujsto tychsamyrh sa wusokeje musykal-

neje platizny a hddnc, zo bychu so wot mi&lerskich

hcrcow plepylale. Tulo uio jenoz z uaju zdaca wu-

kbadzace pseswjedcenje psepodnnioj «ihn znajerjan

hercowslwa a prosymoj ze wsej pilnoslii wo jicb roz-

sudzcnje.

Tubdy nalozena nowa Serska orthografija

dyrbcic so zalozic, zo bychu Inte knibi lez drubim

Slowjanskim splaham wolcwrcne a lak do wSeslowjaus-

keje literatury dowedzene byle. Wona bu hakblej |>o

dolhloi rozmyslenju a wiclakim wuradzenju njckolryrh

waznisich Slawistow psijala. W dospolncj psejcnosci

z tcj ortbografiju, kotruz wella licba lar'anscypisacycb

Stowjanow naiozuje, a we cyljc uasljedownej dokonja-

nosci by so wona pokazala, hdy by Iiiice \) dz mjeslo

dl; 2) e mjeslo je; 3) je mjeslo "e; 4) kr, pi-, tr

mjeslo ki , ks
;

pi
,

ps ; tj , Ii , Is trcbane bylo. Tu*

loa, hizom psi c'isccnja wole müc spoznaty, riedöslalk

uedasc so pak leho dla wolloiitf, dokelz by citar na

tajke wasnje lohko do bluda zapaonc mobl.

§loz wulozeoja nastopa, dha procowacbmoj so,

zo bycbmoj najnuznise, na rc& diiwace
, wuklady daloj,

a podumne narodne spjewy aby jicb na so podomnu

iwai' nie jeno pola druhicb Siowjanskich splubow, ale

lez pola Njeracow a bdzezkuliz drubdze dopokazaloj.

Wjesc'je so namaj biicc wcle minu, dokelz mözno

ncbje, zn bycbmoj wäu k temu Irjebna psiprawu dösla-

loj. Jura dzakomnaj bycbmoj tym byloj , kotsiz so we
lilcralnri narodnyrb pjesni pröcuja, hdy bychu lak

dobri byii a wsitke sem slusace wusljedki sobudzjelili.

K lym wrfsomnace basnickam, sto a diewec a

dkewcc dfcesat psistowam , Jtotrytni bisc'c le na koncn

taleho dzjela psiwdale pSilicic' mas, k tym pSiwjerkam,

k tym powostankam starodawncho Siowjanskcho na-

bozenslwa bez dzensnüimi Serbami, kolrychi piiwdacje

drje runje tak, kaz wudzjelk wo wselakich Serskicb

dyalektacb, hdzei so biSce na stroni 277 slubene päi-

rnnjace wuloienje horojo- a delnjoserskeje recje poz-

dziäo wol cücenja wuzanknuc dyrbese, a rozprawenje

wo Serskim kiwenja a wasnjn a geografisko-slalyslyske

wopisanjc ujelciieho Serskebo kraja zaneho wuspraw-

nenja a zamolwenja netreba, budze so wjesc'je hi&ce

njekolrezkuliz psinamakac dac. Möj zmjejemoj to za

um die ursprüngliche Singart herzustellen. Manche der-

selben sind mehr oder weniger mit deutschen Singweisen

übereinstimmend , die meisten aber eigcnlhümlieh und acht

wendischen Ursprungs, einige ofenbar sehr alt und in

ihrer alterlhümlii hen Form wohlcrhallen , nicht wenige

von hohem musikalischen Werth und dem Studium der

Musikmeister zu empfehlen. Diese nicht blos auf unserem

llrihcile beruhende Ueberzeugong Iragen wir offen den

Kennern im Fache der Tonkunst entgegen und bitten recht

angelegentlich um ihre Entscheidung.

Die hier gebrauchte neue Schreibung des Wen-
dischen war nölbig , um das Werk auch deu übrigen Sla-

wenstämmen zugänglich zu machen und es in die allgemeine

slawische Literatur einzuführen. Sie ist nur nach reiflicher

Erwägung ond vielfältiger Rücksprache mit mehrern be-

deutenden Slawisten angenommen worden. In vollkom-

mener Ucbereinstimmung mit der Orthographie, welche

die Mehrzahl der laleinischschrcibenden Slawen gebraucht,

und in durchaus lonseuiienler Durchführung würde sie je-

doch erscheinen, wenn noch 1; dz statt dz; 2) e statt je;

3) je statt 'e; 4) kr, pf, tr slalt ks , ks; ps, ps: 13, Ls,

ts angewendet worden wäre. Diese , von uns schon wäh-

rend des Drucks gemachten Ausstellungen, konnten jedoch

nicht beseitigt werden , weil sonst der Leser nur in Ver-

wirrung gesetzt worden wäre.

Was die Erläuterungen betrifft, so haben wir es

uns zur Aufgabe gemacht , die nöthigsten Spracherklärun-

gen beizubringen und die ähnlichen Volkslieder und Volks-

liedersloffe, sowohl bei den andern slawischen Volkssläro-

men als auch bei den Deulschen nnd anderwärts nachzu-

weisen. Gewiss ist nns noch Vieles entgangen , da es

nicht möglich war , den ganzen biezn erforderlichen Ap-

parat zusammenzubringen. Sehr dankbar würden wir

denen sein , die sich mit der Literatur des Volksliedes be-

schäftigen , wenn sie die Güte haben wollten , ihre bieher

gehörigen Erforschungen mitzulheilen.

Zu den achtzehn Mähreben, den hundert neun

und neunzig Sprichwörtern, denen noch die am

Schluss des Werks mitgeteilten beizuzählen sind, den

abergläubischen Meinungen und Gebräuchen,
den Ueberresten der alten slawischen Mythologie un-

ter den heutigen Wenden , deren Beifügung wohl eben so

wenig, wie die der Abhandlung über die verschiedenen

wendischen Dialekte, wobei die S. 277 iu Aussicht

gestellte vergleichende Darstellung der ober- und nieder-

wendischen Mundart später vom Druck ausgeschlossen

werden mussle, über die Si tl e n und Gebräuche und

der geographisch-statistischen Beschreibung des jetzi-

gen Wendcnlandcs eine Hechtfertigung oder Enlscbuldi-
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njesto wulcy zbozomne, hdrznaju dar tych, kiz so z

ludom iiwi a pisac
-

wedza, k wokedzbowanjn U*lio,

wo ioi bal dnlal nerodzachu
,

nahnoje a jicli nawabi,

zo je wukhowaja a zakhowaja. Kozdy tajki dar budie

naju k najwetsej dzakomnosci zbudiic.

Wuse teho smoj hiiom wSttkim wolki dzak wt-

nojlaj, kotsiz namaj dobrow<Slnje ruku podawacho a i

jicb radu, z jich wobdaicnjora pombachu. Jicb räena

so w prjddkspomrienjomaj a drubdze k namakanjn. Z
jich pomocu radzise so namaj zezbjeranje a zeslajenje

tebo, iloi je za narodne pismowstwo posleoich powo-

stankow Scrskcho luda waine, wukbowanje tebo, iloi

so zahubenju bliicse, wusljedienje a zakliowaoje naj-

dröischo poktada tulcho hai dotal hinjaceho splafaa:

jeho spjewy, jebo narodnu rci, jeho wasnje, jeho wo-

pomnenja. Zo so k temu Slowjan a Njemc zjeno-

äslaj, je wosebne znamjo naseho casa, na kotrei so

dziwaö dyrbi. Nepsecetne wojowanjc je so minulo a

rojerne easy su psijile, w kotrycbz „ei wjefni su-

sodijo" ücz soba so eesco w swojich hodnveh woseb-

nitoscacb, psecclniwje a spomdinje pddla sebe, psi sebi

a bez soba bydln a skntkuja.

Pocesny nakladmk zane penezy iielutowase, zo by

lato Slowjansko-Njemske dijeto, kolrei njekotre z

najwainffich kniberajow jako zanu nadobizna nepo-

skirace wotpokazaebu , wol spodobanja na tymsamym

hnuly doslojnje wuhotowol, a köidy wjescje psjeje, zo

by so jemn za te wölke wopory , kolree w6n pSirieseSe,

nie jeno wotrunanje , ale lei bobata zastoiba dostala.

W Mjercu 1844.

«I. £• Sniolcr.

gong bedarf, wird sich gewiss noch Manches auffinden

lassen. Wir werden ons glücklich schätzen , wenn das

von nns Gegebene die mit dein Volke im Verkehr Stehen-

den ond zur Aufzeichnung Befähigten auf das von ihnen

bisher vielleicht Unbeachtete aufmerksam macht und sie

veranlasst, es zu retten und aufzubewahren. Jede Mitlhei-

Inng dieser Art wird uns zo dem grössten Danke ver-

pflichten.

Dazu sind wir bereits allen denen verpflichtet, welche

bereitwillig uns die Hände boten und mit ihren Kenntnis-

sen, ihrem Beiralb, ihren Beitragen uns unterstützten.

Sie sind in den Einleitungen und anderwärts namentlich

angeführt. Mit ihrer Hülfe ist es uns gelungen aufzusam-

meln uud zusammenzustellen , was für die Volksliteratur

der letzten Ueberrestc der wendischen Nation von Bedeu-

tung ist, zu retten, was der Vernichtung entgegenging,

zu beben und zu bergen den kostbaren Schatz eines bisher

verlöschenden Stammes, seine Lieder, seine Volksspra-

che, seine Sitten, seine Erinnerungen. Dass dazu ein

Slawe und ein Deutscher sich verbanden , ist ein Zeichen

der Zeit, welches nicht (ibersehen werden darf. Der

feindselige Kampf ist vorüber und die Zeit des Friedens

gekommen, wo „die ewigen Nachbarn", gegenseitig

sich achtend in ihren ehrcnwrrthen EigenlbümlicbkcileB,

freundlich ond hilfreich neben, bei und unter einander

wohnen und wirken.

Der wackere Verleger bat keine Kosten gespart,

um das slawisch-deutsche Werk, welches mehrere der

bedeutendsten Buchhandlungen als keinen Gewinn ver-

sprechend zurückgewiesen, ans warmem Interesse an

der Sache selbst, würdig auszustatten nnd es ist nnr

zu wünschen, dass die grossen Opfer, welche er dem-

selben gebracht, ihm nicht blos wieder ersetzt, sondern

auch reichlich belohnt werden mögen.

Im Marz 1844.

Ii. Haupt,
Pastor nnticirius nnd S«cret«ir d«r

obrrlauiiti. ^csclltchaft der WUaeMeliaft«».
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£iuf)Bci*it)0i&t€u ^ crxciclmisB zu den endlsc n crix

Arnoldische Buchhandlung in Dresden 1 Exempl.

für Sr. Königl. Ilobeit Prinz Johann, Herzog ron

Asher $ Comp, in Berlin 1 Exempl.

für Rev. Mr. Cockburu.
Aue in Dessau 2 Exempl.

für Ihro König). Hoheit Friederike Louise

Wilbelmine Amalie, regierende Herzogin

zu Anhalt.

• Hrn. Uof-CapelkneisterDr. Schneider inDessau.

Besser in Berlin 2 Exempl.

für Hrn. Ilofrath Jacob Grimm, Mitglied der

Königl. Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Hrn. Dr. Julius aus Hamburg in Berlin.

Böhme in Leipzig 5 Exempl.

für Hrn. Dr. phil. Ljudevit Gaj in Agram.

- Hrn. Dr. med. Naum Demetter in Agram.

- Hrn. Landes- und Gerichts - Advocat Zeraric*

in Agram.

- Das Ilir. Lese-Cabinel in Agram.

Die Ilir. Lese-Gesellschaft in Agram.

Bon in Königsberg 1 Exempl.

für Hrn. Pfarrer Giserius in Osterrode.

Braumüller & Seidel in Wien 1 Exempl.

Breitkopf fic Härtel in Leipzig 1 Exempl.

für Hrn. Prof. Dr. Carl Hase in Jena.

Buchhandlung des Waisenhauses in Halle 1 Expl.

Calvc'sche Buchhandlung in Prag 2 Exempl.

für Hrn. Wenzel Edler r. Scbönherr, Ritter,

K. K. Appellationsrath in Prag.

Hrn. F. Palackv, K. ständischer Historiograph

und Secretair d. K. böbm.

Wissenschafleo etc.

Crenlz'sche Buchhandlung in Magdeburg 1

lür Hrn. A. Nathusius auf Meiendorf.

Damian & Sorge in Gratz 4 Exempl.

für Hrn. Georg Matthiaschi tsch,

Suppl. Prof. in Marburg,

fiir Hrn. Anton Murko, Weltpriester und]

in Gratz.

- Hrn. Dr. Collom. Quas, Prof. der Windi-

schen Sprache in Gratz.

- Hrn. Stephan Vraz, Literat in Agram.

Deubner in Moskau 2 Exempl.

fiir Hrn. Jos. Maximowic von ßodjanski, K.

Russ. UniversitäU-Prof. in Moskau.

Deubner in Riga 2 Exempl.

für Hm. Oberlehrer Dr. Clemens in Arensburg.

- Mr. Alex. Darowski a Kamenice Podolsk.

Dieterich'sche Bucha, in Göttingen 2 Exempl.

fiir die Universitäls-Bibliolhek in Göltingen.

- Hm. Prof. v. Leutscb in Göuingen.

Dingeldey in Darmstadt t Exempl.

fiir die Grossaerzogl. Hess. Hofbibliotbek in Dannstadt.

Dirnboeck in Prag 2 Exempl.

für bochw. Hrn. P. Krbeo, Rector in Prag.

- Hrn. Cassirer Rössler ia Prag.

Dümmler in Berlin 1 Exempl.

fiir Hrn. v. Winlerfeld, Geb. Ober-TribmMlraUi

in Berlin.

Eggers Sc Comp, in St. Petersburg 4 Exempl.

für Hrn. Const. Holland, Regisseur der deuLsctieu

Kaiserl. Oper.

• die Bibliothek des ersten Gymnasiams in St. Pe-

Ebrlich in Prag 4

für Hrn. Wactaw Hanka,
2 Exempl.

- Madame Unschuld.
• die Fürstl. Lobkowitz'sche Bihl. in Prag.

El wert in Marburg 1 Exempl.

fiir die Kurfiirstl. Unircr»t«ls-ßibl. in Marburg.
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Ferstl'sche Buchh. in Grate 2 Exempl.

für Hrn. Peter Zcne, Kapl. in Galizien nächst Cilli.

- Um. M. Terstenjak, Hörer d. Theol. in Grate.

F ins teil in in München 1 Exempl.

fiir die Künigl. Baicriscbc Hof- und Staatsbibliothek

in München.

Fr. Fleischer in Leipzig 1 Exempl.

für Um. Dr. von Marti us, Hofrath und Prof. in

München.

Friedlein in Cracau 1 Exempl.

für Sr. Durchlaucht Fürst Jerzy v. Lubomierski.

Fues in Tübingen 1 Excnpl.

für die Bibliothek der v. Greupp'scfaen Stiftung in

Tübingen.

Gottscbalk in Dresden 1 Exempl.

für Hrn. Rittmeister v. Zehnten auf Weissig.

G vldendaTscbe Buchh. in Copcnhagen 3 Exempl.

Harlleben in Peslh 1 Exempl.

für Hrn. Marlin Hamuljäk, Recbnuugs-Official

bei der K. L'ngar. Slallhalterci in Ofen.

Helwing'sche Hofbuclih. in Hannover 1 Exempl.

für Hrn. Kestner in Hannover.

Heyusche Bochh. in Görlitz 1 Exempl.

für Hrn. v. I/Estocq, K. Prcuss. Obristliculeoaot

a. D. auf Ober-Girbigsdorf bei Görlitz.

Hin rieb s'sche Bnclib. in Leipzig 1 Exempl.

für Hrn. K. Preasker, KiUer, Rentamtmaan in

Grosseobain.

Hirt in Breslau 1 Exempl.

fiir Hrn. Kaufmann C. G. Meier in Freiburg.

Hoffmann in Frankfurt a. 0. 1 Exempl.

für Hrn. Cand. Richter in Peiz.

Huber St Comp, in St. Gallen 1 Exempl.

für Hrn. Baron J. v. Lassberg auf Schloss

Mörsburg.

Karow in Dorpat 1 Exempl.

für Hrn. v. Nargielewitz.

Klincksieek in Paris
-

2 Exempl.

für La Bibliothek Royale ä Paris.

- Hrn. Dr. Georg Kastner in Paris.

Köhler in Görlitz 1 Exempl.

Tür Hrn. Rillergutsbesitzer Mensel aar Kahna.

Köhler in Leipzig i Exempl.

fiir Hrn. A. ßonnier in Stockholm.

Kori in Dresden I Exempl.

fiir Hrn. HofkapUn Dircctor Hrabieta in Dresden.

Rrieger'srhe Bnclib. in Cassel 1 Exempl.

fiir die Kurfiirsll. Hessische Landes - Bibliothek in

Cassel.

ronberger & Rziwnatz in Prag 10 Exempl.

für Sr. Durchlaucht Hugo, Fürst und Altgraf zu

zu Salm-Reiferschcid.

- Hrn. Franz Graf von Thun-Hohenstein in

Prag.

- Hrn. Leo Graf von Thun - Hohenstein in

Prag.

- Hrn. Dem ntb in Prag.

- Hrn. \V. Hanka, Bibliothekar des böhmischen

Museums in Prag.

- Hrn. Marek, Deehant in Libun.

- Hrn. Mnjauczek in Prag.

- Hrn. Ritter von Neuberg, K. K. Landrath in

Prag.

- Hrn. Prof. Schafarik, Custos an der K. K.

(Jniversitäts-Bibliothek in Prag.

- Hrn. Carl Winaricky, Pfarrer in Kowan.

Kummer iu Leipzig 2 Exempl.

fiir Hrn. Jos. Zuwadzki in Wilos.

Leo in Leipzig 1 Exempl.

für Hrn. Marquis de la Ferte Senectere in

Azay le Kideau.

Logier in Berlin 1 Exempl.

für Hrn. Seminarlehrer Erk in Berlin.

Marcus in Bonn 1 Exempl.

fiir die Lniversiläts-Bibliolhek in Bonn.

Max & Comp, in Breslau 1 Exempl.

für Hm. Baron von Rieht hofen.

Meyer in Cottbus l Exempl.

Tür Hrn. Bronisch, Prediger in Jessen.

;
Millikowski in Lemberg 1 Exempl.

für Hrn. Isinael Sreziie wski , Prof. in Charkow.

Ii Mohr in Heidelberg I Exempl.

für Hrn. Rath Dr. Schlosser auf SUft Neuburg

bei Heidelberg.

Muquard in Brüssel 1 Exempl.

für La Bibliotbcque Royalc ä Bruxellrs.

Nesller & Melle in Hamburg 1 Exempl.

für Hrn. Dr. Ad. Soetbeer, Bibliothekar des

Commercium.

Nicolai'sche Buchh. in Berlin 2 Exempl.

Orcll, Füssli Sc Comp, in Zürich 1 Exempl.

fiir Hm. Prof. Dr. Eltmüller in Zürich.

Osi ander in Tübingen 1 Exempl.

für Hrn. Dr. L. V bland in Tübingen.

Patern olli in Laibach 1 Exempl.

Ifiir die Lyccal-Bibliolhek in Laibacb.

Philipsen in Copcnhagen 1 Exempl.
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für Hrn. Jos. Ackermann, Kai«. Oesterr. Ge-

sandUchaftspriester in Copenbagen.

Pill er Sc Comp, in Lemberg 1 Exempl.

für Hrn. Adam Ritter von Rosciszewski ^in

Lemberg.

Reitze! in Copenbagen 1 Exempl.

Renouard & Comp, in Paris 1 Exempl.

für Hrn. Prof. Marmier in Paris.

Rohrmann in Wien 1 Exempl.

rar die Hais. Königl. Uofbibliolbek in Wien.

Sauerlande r's Sort. Bucbb. in Aarau 1 Exempl.

fürUrn.Kcgicrungsr. Ed. Dorer von Kaden in Aarau.

Scbanmburg & Comp, in Wien t Exempl.

für Sr. K. Ii. Hoheit Erzherzog Jobann von
Oesterreich.

Sennewald in Warschau 3 Exempl.

für Hrn. W. A. Macicjowski, Professor i radzca

trybuoala w Warszawie.

Severin in Dorpat 1 Exempl.

für Hrn. Oberlehrer Hansen in Dorpat.

Severin in Moscan 2 Exempl.

Sigmund'sche Bucbb. in Klagenfort 1 Exempl.

für Hrn. C regor Sommer, slowenischer Privat-

Sprachmeisler. ,

Siefanski in Posen 2 Exempl.

für Hrn. E. v. Bojanowski in Grabowcy.

- Hrn. Lucian v. Siemienski in Sirassburg.

Still ersehe Hofbuchh. in Schwerin 1 Exempl.

für die Bibliothek des Vereins f. Mecklenburg. Ge-

schichte und Allerthumskunde in Schwerin.

Stuhr sehe Buchb. in Berlin 5 Exempl.

für Sr. Königl. Hobeil Prinz Hein rieh von
Prcussen.

Tendier s; SehSTer in Wien 3 Exempl.

für Hrn. Dr. Bartbolomaeas Kopitar, Custos

an der K. K. Uofbibliolbek in Wien.
- Hrn. M. Kuppitscb, K. K. Hof- Antiquar-

Buchhändler.

Wagner'sehe Bochh. in Freibnrg im Breisgau i Expl.

Walther'sche Horbuchb. in Dresden 3 Exempl.

fiir die K. Sachs, offentl. Bibliothek in Dresden.

• Hrn. Dr. Herz in Dresden.

- Hrn. W. v. Zezschwitz auf Deutsch-Baselitz.

Weise f Sloppani in Dresden 1 Exempl.

für die K. Würlemb. öffenll. Bibliothek in Stuttgart.

Weller in Bautzen 5 Exempl.

für Hrn. Joh. Glob. Doeke, wendischer Zimmer-

geselle in Bautzen, erster Subscribent.

- Hrn. Post-Expedient Doeke in Bautzen.

Tür Hrn. Past. Jacob in Bautzen.

- Hrn. Past. Krüger in Purschwilz.

- Hrn. Past. Kilian in Cotitz.

Winiarz im Lemberg 1 Exempl.

Tür Hrn. Ritter Gualbert von Pawlikowski auf

Alcdyka in Galizieu.

Winiker in Brünn 3 Exempl.

für die Alumnats-Bibliothek in Brünn.

- Hrn. Johann Oherai, Literat in Brünn.

- Hrn. Victor Schlossar, Abt und Prälat des

Benediktiner Stiftes Raygern.

Zupanski in Posen 5 Exempl.

für Hrn. Graf Grabowski, General -Landscbaftx-

Direclor in Posen.

- Hrn. v. Lipski, Landschafls-Rath zu Lemkowo

im Adclnauer Kreise.

- Hrn. v. Jarochowski, Landschaft« -Director

in Posen.

Gebhardt in Grimma 3 Exempl.

für die Ratlis-Bibliothek in Leipzig.

- Hrn. Max Freiherr von Speck-S tern-

burg in Leipzig.

Durch Herrn Past. Leop. Haupt in Görlitz

Tür Hrn. Past. Th. Hölscher in Horka.

- Hrn. Past. primarius Klemm in Zittau.

- Hrn. Baron v. Stillfried-Kattouilz auf Lomnitz.

- Hrn. Diac. M. Pescheck in Zittau.

- Hrn. Past, Sc heiz in Tzschecheln.

- Hrn. Grar Erdmann von Kospoth, K. Preuss.

Major, Ritter etc. auf lialbau.

Durch Herrn Cand. J. E. Schmaler in Breslau

für Hrn. v. Renner, Lienln. der 3. Königl. Preuss.

Jägerabtheilung in Liibben.

- Hrn. R. Räde, Kand. ew. duebomstwa Rakccacb.

- Hrn. Jurij Ernst Wanak, Kand. ew. duchomstwa

Neslacidli.

- Hrn. A. Haufe, Lehrer in Kickelwitz.

- Hrn. Ph. J. Scholze, Lehrer in Kotten.

• Hrn. Rossmij, Lehrer in Dörgenhausen.

- Hrn. H. Seiler, duchomny Lazu.

- Hrn. v. Loebenstein auf Lohsa etc.

- Hrn. Heinrich Müller, Mühlenbesitzer in Burg

bei Cottbus.

• Hrn. Tb. Warnai, Kand. podjanskebo duchomstwa

in Breslau.

- Hrn. Franz Schneider, Cand. des Priesteramtes

in Breslau.

- Hrn. Aug. Bulang, Cand. theol. cath., Mitglied

des Lausilz. Vereins, Alumnus in Breslau.

Digitized by Google



XII

für Hrn. Ad. Rö ssler, Cand. des böhern Schulamts

nnd Mitglied des Lausitz. Vereins in Breslau.

- Hrn. J. A. Warle o, Bjelkowski, Stud. ew. dnehom-

ttwa , sobustaw Wralslawskeho Loiiskeho

towarstwa.

- Hrn. Jol. Ed. Weblan, Kand. ew, duchomstwa.

- Hrn. Karl Eberth, Stud. philo«, in Breslau.

• Hrn. Gottlieb Werner, Cand. tbeol. in Breslau.

- Hm. Graf Bernhard Potocki in Posen.

- Hrn. K. A. S. Raede, Stnd. theol. evang. inBreslau.

- Hrn. Heinrich, Stud. phil., Vorsteber des Lausitz.

Vereins in Breslau.

6r Hrn. Tschackcrl, Stud. phil. in Breslau.

- Hrn. Ksesöian Bohuwer Pfuhl (Luzan), Stud.

in Leipzig.

-Hrn. Jan Bohuwjef Lila, wobsedzer ztoteho

lawa in Bautzen.

- Hrn. Budeske Senke towarslwo in Bautzen.

- Hrn. Jan Melda, wueer, Wulkim Daznjn.

- Hrn. Fr. Daucba, Weltpriester in Prag.

Durch Herrn Dr. J. P. Jordan in Leipzig

für Hrn. P. Jak. Kutschank, Priester in Bautzen.

- Hrn. Andr. Jentsch, Lehrer in Czarnitz.
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rrjodkspönineüe.

Naju zbjerki dolojcnoserskich pröznickow hobstoje

z wclia ze spjcwanjow , kölarei tarn z ust luda napi-

sach. z njekntaryrh spjewow, keni nama Autonom/ a

Luhenskcgo rukopis (psirownaj zwjczk I. str. 6.) skicaio

a z psepowdaiikow knjeza prjadkarja Bronua Jasenju,

kn. prjadkarja Bronita Pricynju, ku. kantora Posta

IWkowach a kn. hucabnika tiotnora Njabozkojcach.

Zbjerki kn. kandydata Marktita Wratslawju , nama leke

znatc a psez wosymzaset spjewow licece, maju snaz

byäci niekötare, keni bowacc hynio nadcjhys njamö-

iachmej. Kn. Markos jo naju zasei a zasej cynjoou

ps>z dostojne polabeoja pödpjeranu plozba wo jogo zwo-

lerie, aby sc teke lesame pröznieki we naju knigtach

wotsiscali, hobslawiic zanicowat. Gliebolan su se naju

zbjerki wjccrj rozmloiyli, neili we prjöpkpomnenju

pjerwego zwjezka (str. 7.) psipowozei uiöiachmej.

Wsvknc wnt naju zgromazone spjcwy su, tak daloco

ak se stas möiaso, z wjera po dyalektu stnmy, i kota-

reje se nama döstarhu, powdane a dla togo mjeslo , wes

a spjewar psecer mjcnowaiic. Jadno pödla lyrh , keni

z Antonowcgo a Luhenskego rukopisa wozechmej , se

to bugotowas riedaio, dokulaz Um zedne dalse znamki

lienadcjzochmej , a mrj smej togodla , aby se zmrilkow

hobijalo, sköro wluder Chosobuzki dyalekt, kötaryz ak

dolojcnoserska pisarska rjee plasi, naloiylej.

Wsykne spjewanja daju se do pjes wotzjelenjow

stawis a su:

1) Piespöla. Tcsamc möios ak we görcjcnoserskicb

prüzuickach ku romancain a elegijam lieys.

2) Reje.

3i Pkispjewanja abo radnanja , kölarei swöjc mje

ako görejcno&erske wuseneiya dla togo maju , dokul

*e p.4i spjewanju tycb samycb pseccr gölc a zowi-o

Kromadn spjewa abo radna.

Einleitung.
Unsre Sammlung niederwendiseher V olkslieder be-

steht griisstentbeils au Gesängen , die wir selbst aus dem

Munde des Volks aufzeichneten , aas einigen Liedern,

die ans eine v. Antonsch* and Lubenskiscbe Handschrift

darbot (Vergl. Tbl. 1. S. 6.) und aus Beiträgen des II. Pa-

storßroowc* in Jessen, des H. Pastor Bronüch in Pritzen,

des II. Cantor Pott in Burk and des H. Schullehrer Homer

in Naundorf. Eine uns bekannt gewordene Sammlung im

Besitze des Hrn. Cand. Markt» zu Breslau, im Ganzen

achtzig und einige Nummern stark, mag vielleicht noch

mehrere Lieder enthalten, welche wir anderweitig nicht

haben erlangen können. Herr Markus hat unsere mehrfach

wiederholte durch angemessene Anerbietungen unterstützte

Bitte um seine Genehmigung , auch diese Lieder in nnsenn

Werke mitzulheilen beharrlich zurückgewiesen. Detnohn-

geaebtet ist unsere Sammlung reichballiger geworden , als

wir in der Einleitung zum ersten Bande (S. 7.) angeben

konnten. Die von uns gesammelten Lieder sind möglichst

getreu je nach dem Dialekt der Gegend , aas welcher wir

sie erhielten, mitgetheilt und daher Ort und Säager ge-

wöhnlich angegeben worden. Nur bei denen , welche wir

aus dem v. Antonschen und Lubenskischen Manuscript nah-

men,war dies uotbunlich, da wir dort keine weiteren An-

gaben fanden, und wir Lessen deswegen, um Irrungen

zu vermeiden, fast immer den tiottbuier Dialekt , welcher

als niederländische Schriftsprache gilt, eintreten.

Sämmtliche Lieder zerfallen in folgende Rmf Abthei-

lungen : in

1) Piezpola, Feldstuckchen oder Marsche. Sie sind wie

bei den Oberwenden unter die Romanzen und Elegien

zu zählen.

2) Bej'e ,
Tanzgesänge.

3) Piüpjewanj'a oder Radnanja, Hundgesänge oder Zu-

rathungen , welche ihren Namen wie die oberwendi-

schen ff 'uzenrnja deswegen erhielten, weil beim Ab-

singen derselben immer ein Bursche und ciu Mädchen

einander zugethcilt werden.
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4) Swaabarske spjewanja.

5) Bamsycki.

Zcdne röncka a stonanja (gljedaj zjel I. str. 24.) nejsmej

niü nadejslcj.

Pjerwej nezli same spjewanja powdamcj, jo trjnba,

aby se na lo a wöno , coz na rjec ziwa ,
spomnilo. Mej

damej pak jaoo nejnuznejic , dokulanz kn. prjadkaf Bro-

ms Pricynju, kötaremui we tym naslupanju wcle zjeko-

wai raamej , hodaiie dose welikrje dolojcnoscrskrje gram-

matyki psigolnjo.

Dolojcnoserska rjec ml njezer 45 zukow a to 10

samozukow a 35 spotuznkow, keni psez 45 pismowycb

znawenjow wotznamenijo. Samozukowe zBaiucuja su:

a, e, i, je, o, ö, u, y; gpoluzukowe znaüienja: b b,

c, i,c, ch, ddz, ff, gg, h, j, k k, II, min, ori,

p p, r r , s, i, n, t, w w, z, i, z. Dyakrilyske znamje

' pokar.ajo , gai husej spoluzuka stoj ,
psecer, az ma se

lensamy z ksaznym jölom hurjaknus.

HurjakncÄe a nalozene wsyknych tych pimikow jo

z malo humjerienjami sköro tosanir ak we görejenosers-
J

kcj orlhografiji.

a zni psecer bylSne a cysi'e. Psed z hurjaknjo sc

sköro slawne ak aj : sazis = sajzis; ksazu =
k&ajzu. We njekötarych slowacb mjenja se ze

samozukom e: baz = bez; plaAk = plesk; Ba-

warski = Bawerski.

e ak Njemske ä ab» ak e we slowacb : bester, wenn.

Psed syeecymi zukam! rozkloj se we njekötarych

stronaoh rad do ej : tez = tejz; rez = rejz; dcSc

— dejsc. Tosaiuo stanjo se teke cesUi psed ho-

mjaköenymi spol«z*kai»i : zemja = zrjmja; sköro

stawrie paed z: cezis= cejz«; fcezak — pejiak:

sei« fitttren sejzei. Parlykula üe psestawi swöje

e we njeWtaiych Biowach do a : njamarn ;
njamögu

;

njabogi; ojab'orje == njaboretko bedauerungswür-

diges Geschöpf; jo, e psejzo teke d» o we : njolom

a t d. Wöno mjenja se ze samozukom * we:

Serski = Sarski.

i psece a slawiie ak ji abo ak Njemske ie wr :
hie-

be, diese.

je (az do njela : i ) zni psere ak : jy (Nremski :
jii

wotargi Ick ak: jii) a ma sc kruse not _[ e rozo-

zjelis, kölarez wiudy ak jü zni. To je mjenja sc

teker z i we slowacb: spjewas = spiwas; knjeni

= knini : kwjesc =: kwisc ;
znjes = zni*.

o rjaknu resto ak o we Sohn , Bohne , Mohn , resto

ak Sejdojske a , na kötaregoi mjcslo tek wotergi e

stupi: spojezes = spejezes; clojek = rlejck.

4) Swasbarske spjewanja, Hoebzeilgesänee

5) Bamlycki, Legenden.

Von Gesetzchen und Bittliedern (S.Thl.I. S.24.U) haken

mir Nichts aufgefunden.

Bevor wir die Lieder selbst mittheilen, srbcinl es uns

nöthig, einige sprachliche Bemerkungen vorauszuschicken.

Wir geben aber nur das Notwendigste, da H. Pastor

Bronisch in Brirtzcn, dem wir in dieser Beziehung Vieles

verdanken , die Herausgabe einer ausführlichen niederwen-

dischen Grammatik vorbereitet

Die niederwendische Sprache hat etwa 45 Laute und

zwar 10 Selbst- und 35 Mitlaute, welche *ie durch 43

Schriftzeichen ausdrückt. Die Vocalzeichen sind: a, e,

i,je,o, ö, u, y und die Consonantenzcichen : bh, c,

c, c, ck, d dz, f r, g g, h, j, k k. 1 1, m m , n ö , p p,

rr, s, s, s, t, ww, z, i, z. Das diakritische Zei-

chea zeigt, wenn es über einem Consonanten sieht, im-

mer an , daas derselbe mit dem verstohlen Jol auszuspre-

chen sei.

Die Aussprache md der Gebrauch der voranstebenden

Buchstaben ist bis a»r wenige Ausnahme fast derselbe wie

i den Öberweoden.

a klingt immer hell und rein. Vor z wird es fast durch-

gängig wie aj gesprochen: sazis setsen wie sajzis;

ksazn heimlich, wie kiajzu. In einigen Worten alter-

nirt es mit e : baz Haltender bez ; pUik Vogel pteSk

;

Bawarski deutsch Bawerski.

e tönt wie tas « oder wie e in den Wörtern : besser,

wenn. Vor Zischlauten spaltet es sich in manchen Ge-

genden in ej : stcz auch leji; rez Koggen reji; desc

Regen dejsr. Dasselbe ist auch öfters vor jotirlen

Consonanten der Fall : zemja Erde zejmja ; fast un-

abänderlich vor z : cezis seihen cejzis
;
pczak Regen-

trurm pejzak. In der Negationsparlikel tie verwan-

delt es sich bei einigen Worten in a: njamarn ich

habe nicht; njamögu ich kamt nicht; njabogi eer-

lassen; ja es geht sogar in o über bei: njocom ich

will nicht. Es allcrnirt mit a in Serski wendisch

Sarski.

i unter ollen Umstünden wie : ji oder das deutsche ie in

:

Liebe , diese.

je (bisher: c) klingt immer wie-, jy (deutsch : jii, manch-

mal wie jii) nnd ist slreng von _le zu unterscheiden,

welches überall wiejä lautet. Dies je allcrnirt auch

mit i in den Worten : spjewas singen spiwas
; knjeui

Dame, Herrin , Icnini : kwjesc blühen kwisc
; znjei

klingen znis ; znjes erndten knis.

o wird bald wie o in Sohn , Bohne , bald das schwedi-

sche X gesprochen. Letzteres wechselt auch mit e

:

spojezes sagen spejezes ; efojek Mensch clejek.
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6 jo mjazyzuk mjazy o a u, njezer ak o we Njem- I

skhu: voll, komm, Wolle. Burkowach a njckö-

Urych wsacb hokolo ßörkow päemjcnja sc ö rad

do y • pöf = pyi
;

göra = gyra ; köri = kyri

;

wöda = wyda; gusc Gast gysc; wön er wyn;

bowak tek do e ; Börkojski = ßerkojski.

a ako wc N'jemskim. Woiargi mjenja se z y : sluric©

slyrico; gljedaj y.

y zni klusce a twarze z gargawy, njezer ak i we:

bitter, Hill*, tsst. Slezy b, I, m , p, w hu-

rjaknjo se we njekritarych stronach ak 6 : byl =
bot ; mtyn = mtrin ; my= rao ; wy =: wo

;
glupy

dumm ginpö; tarn a sem teke ak u we: sykora=
sukora; dlymoki = dtumoki; syroki — iuroki.

Hokolo Grodka rozdawa se y we njekötaryeh wsach

do ej : by* = bejs.

r cytaj ak Njemske s.

»• zni ak tzsch a nadcjzo sc jadno we jadnym »lowe

a U> jo: zöwf ii, howacc jo se wsuderkano do

wotsesyrcecgo c psemjrnito : cas ; cakaj
;
cysly rein ;

camy schwarz. Tosamo slanjo se leite we Krakojs-

kim , zoz se nalemu r rowne Pdlske cz ak c hu-

rjaknjo.

c
-

rjakri skoro ak tschj. Wöno jo po psawym meke t

a sloj po syeccych zukach : lisce , lok. wot list

;

moste lok. wot roösl Brücke, bowace jo »e wSudy

do s psemjenilo : swjet; lok. swjeie; cbwal Gicht

lok. chwaie; chart Windhund lok. eharse.

eh dej se ako we Pdlskim dlymoko s gargawy hustar-

cys. Wotargi psejzo do f. Tak mnzos Slusas

:

Chwalojcc a Falojc«; Chasej a Fusej ; Cbasan a

Fusanj zuchwaly azufaly, zufalny; Chudk a Fudk

iiom. propr.

d psemjcni se
, g»z homjaknjo, po sycecych zukach

do dz: Gözd, lok. Gozdze, bowace do z: grod,

lok. groze: klud Hilßc lok. ktuze; brod Furt lok.

broze. Wöno psejzo teke do j: bujowas bauen

budowas; chuj = chud. Welgin po wöli daju d

hupadnas we neulr. snbstant. na adlo, idlo, jedlo,

ydlo; napsiklad: sadlozrsato; kosydto=kosy!o

;

bronidto = bronito; zrjedlo = zrjelo; gljedadto

Spiegel gljedalo
;

tsasydto Scheuche tsasylo. Skriro

psece zgubi sc we jich dyminntywacb : irjclko;

ksvlko Flügetchen. Jaden moio tek Aluias : seliico

mjesln scdlisco. Psed n assymilirnjo se d rad : jad-

nego = janego; ksadnns ksanus; poldnjo Mittag

polnjo. Rada pak stupi d mjazy 1 (l) a d , I a z,

I a z: tgas = Idgai; Izej = Idicj ; Iza = ldza;

6 ist ein Miltellaut zwischen o und n , etwa wie das o

im deatscben : voll, komm, Wolle. Es wechselt vor-

züglich hi Burk und den angränzenden Dörfern mit

y : pör Quecke pyf
;
göra Berg gyra ; kön Pferd kyii

;

wöda Walter wyda ; sonst auch bisweilen mit e

:

Börkojski Biirkiseh Berkojski.

u wie im Deutschen. Es variirt manchmal mit y

:

slyrico Sonne slurico \ siebe y.

y klingt dumpf aus der Kehle hervor, etwa wie i in:

bitter, Wille. i*tt. Nach den Lippenbuchslaben

wird es in manchen Gegenden wie 6 gesprochen : byl

gewesen böl , mtyn Mühle mlon , my wir mo ; wy
ihr wo ; hie und da spricht man sogar u dafür : sy-

kora Meise sukora; dlymoky tief dtumoki: syroki

breit suroki. Um Spremberg zerfällt y in einigen

Dörfern in cj : bys sein bejs.

e. lies wie das deutsche z.

i lautet wie tssrh und kommt nur in einem einzigen

Worte vor: zöwfo Mädchen, sonst hat es sich über-

all in ein scharf zischendes r. verwandelt : cas Zeit,

cakaj warte. Ein Gleiches findet man im Krakaui-

schen , wo das nnserm c entsprechende polnische rz

auch wie c ausgesprochen wird.

f sprich ungefähr wie tsehj. Es ist eigentlich das jo-

lirte t und steht nur nach Zischlauten : lisce loc. von

list, Brief, sonst hat es sich überall in .4 verwandelt

:

swjet Welt, loc. swjese, in der Welt.

ch ist wie im Polnischen tief aus der Kehle hervorzu-

slossen. Manchmal gehl es in f über: Cbwalojce der

Ort Quolsdorf Falojce
;
Chusej Kausche bei Dreb-

kau, Fusej ; Cbusau Kom. propr . Fusan ; zuchwaly

keck ,
großsprecherisch zufaly , zufalny.

d verwandelt sich , wenn es jotirt wird , nach Zisch-

lautern in dz: Gözd der OrtGosde, loc. Gozdze

sonst in z: grod Schioss, loc. gröze im Schlosse.

Es geht noch in j über : bujowas statt budowas

;

chuj statt chud. Sehr willkührlich wird es ausge-

lassen bei den nevtr. substant. auf adlo, idlo, jedlo,

ydlo; *. B. sadlo Schmeer salo; kosydlo Schlinge

kosylo, bronidlo Rüstung bronito; zrjedlo Quelle

zrjelo. In der Regel fällt es bei ihren Diminutiven

aus : irjelko Quelle. Man hört auch statt sedliseo

Dorfstätte selisco. Vor n ii-sio.ilirt sieb d gern:

jadnego eines janego: ksaduus stehlen kianui. Iis

wird abr« gern eingefügt zwischen I (1; und g oder

dessen l miauten z und l : Igas lügen Idgas ;
liej

leichter Idicj ; Iza Th-äae ldza: Izyca IJSJfel Idivra,
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liyc* = Idzyca , zoz sc 1 eesto celc zgnbi : dgas —
Igas ; dzej = liej , dza tek z& ~ Iza ; dzyca =
lzyca. Tejc rownosci miazy r a i. Pogljedaj r

wot prjödka.

h plasi »e dolojcooserskej rjecy jadno ak spirilus

abo psipyrh, kotaryi se »(• njekotarych stronach

ncbnrjaknjo , we drugich se wotargi stawi, wotar-

gi pak liestawi. Jaden rjaknjo: Anka a Ilanka;

oko a hoko: uknus a huknus; ySi'er schon noch

hyscer; we pisanjn su pak ai do njela h psecer

slawili.

j zgubi se ak we görejenoserskej rjecy, gaz wot

köiira «Iowa stoj a spoluzuka za sobu ma: gras

= jg,n» > = jspa ; som bin jsom. Stupi pak

samozuk na prjödk, ga püslnpi lek j ncjskcrej

zasej: zajgras; wojspe; riejsoru ich bin nicht.

Gaz g a k we prjcdnej sylabe slow« stojtej a sa-

mozuka a p« scbje iiialej, ga stupi j rad mjazy:

gjarsc; gjalmol; gjarb; kjarema; kjaudros; gjar-

gawa lichh; gjarnc Topf.

I jo ak Ij hurjaluienju. Wotary raz mjenja se z rj:

slobro = srjobru.

I rjaknjo se sköro pscec tak ako we Pol.skim, pse-

mjenja se pak tck rad do w a psejzo dta logo, do-

knli w a h ako psipych se zastupujetej , gaz wot

koiica slowa stoj , teke do h: lug= wug = hug;

lopeno = wopeno ~ bopeuo; luka = wuka =
huka Wiese Tarn a sem mjenja se 1 do r: sul-

zog = surzog; kosmjatki = kosrojarki. Pjistupi

ku i twardy spolnznk, ga sc njekotarych stronach

riehurjaknjo : bloto = boto; rolynik = mynik;

plot = pöt; glum = gum; cblodk= ebodk
;

slyri-

co — syrico
;
mlody jung mody

;
Dlope Ort hitt-

tis Dope; dlymoki tief dymoki
;

psecer pak hupa-

dnjo 1 we: peba, po piawym; picha.

ii psemjeni se wc njckötaryeh slowach do 1 , I : mnogi

— mlogi; gjarnusk = gjarluik; zesno ~ zesio;

abo na jogo mjesto stupi teker m: coln = colni;

natpa = malpa; tek tarn a sem Mjenski =
Njemski.

r hupadnjo lazee, gaz wot zachopenka slowa stoj a

spoluzuk slczy njogo stupi : rzy = zy ; z tego

adjckl. zyny a dokul se ak mjazy la tak tck mjazy

rfc rada d stawi , dzyny teke erdzyny za rzyny

;

iai abo dias za rzas ; zyseo = dzyico Kornfeld

wo dann 1 öfters ganz weggelassen wird : dgas —
Igas

;
dzej = liej ; dza und za — Iza ; dzyca —

Uvea. Ebenso zwischen r und z. Siehe r zu An-

fange.

b ist bei den Niederwenden nur als Spiritus (»der An-

laut gebräuchlieb und wird in manchen Gegenden

gar nicht gesprochen, in andern bald gebraucht,

bald weggelassen. Man spricht: Anka und Hanka,

Anna; oko und bo Auge; uknui und huknus ler-

nen; ys und hys geh»; in der bisherigen Schrift-

spräche hat man dies h aber immer gesetzt.

j fallt , wie bei den Oberwenden , aus , sobald es zu

Anfange eines Wortes stellt um' einen Conson- Il-

ten unmittelbar nach sich hat: gras spielen für

jgras; spa Stube für jspa. Tritt aber ein Vocal

davor, so erscheint es gewöhnlich: zajgras auf-

spielen; wo jspe in der Stube. Es wird, wenn

g und k in der ersten VVortsylbe stehen und a nach

sieb haben, in manchen Gegenden gern eingescho-

ben: gjaisc handtol/; gjalmot rolht Rühe; gjarb

Hiiker ; kjarema IFirtlishf/us ; kjandros Eber.

I ist wie Ij zu sprechen. Man verwechselt es bis-

weilen mit rj : slohro Silber srjobro.

1 wird fast immer wie im Polnischen gesprochen, ver-

flacht sich aber auch gern in w , und geht deswe-

gen , weil w und h als Anlaute allerniren , wenn

es zu Anfange des Worts steht , auch in h über

:

lug = wug = hug Morastbruch ; topeno z= wo

:

peno = hopeno Blatt. Hie und da verwechselt

man I auch mit r ; sulzng Docht surzog ; kosmjalki

eine Pßanse kosmjarki. Lehnt es sich an einen

unjotirten Consonanten , so wird es, besonders wenn

dieser ein Lippenbuchstabe ist, in manchen Gegen-

den ganz ausgelassen : blöto morastiger H 'ald bötoj

mlynik Müller mynik; plöt Zaun pöt; glum rothe

Rühe gum; cblodk Schalten chodk; cbölm Hügel

chom ; slyiico Sonne syiico ; immer fällt es aber aus

in: peba Floh eigentlich plcha.

n verwandelt sich in einigen Worten in 1, \ . mnogi

viel mlogi ; gjarnulk Zäpfchen gjarluik ; zesno Gau-

men zesto ; oder es tritt auch m an seine Stelle

:

colu Hahn colm; nalpa Affe malpa; auch hie und

da: Mjenski deuttch Njemski.

r fällt gewöhnlich ans, wenn es als Anfangsbuchstabe

unmittelbar mit einem Consonant zusammentritt : rzy

des Roggens iy; davon das Adject: zyny, und

weil man, wie zwischen tz, so auch zwischen rz

gern d einschiebt : dzyny , auch erdiyuy für riyuy

:
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za riysio. Tak rjaknjo se tek mjesto : kjarcmar

= kjacmaf; gjarnc = gjanc; gjarncaf Töpfer

gjancaf ; slabrny — slabny ; xemko = zcnko

;

derbes müssen dejs", Napiesiwo tomu psistupi zasej

we njekotaryeh slowach, ioz trjoba nejo: mozgi

= morzgi ;
mjeiaik = mjerinik ; mikotas~ mir-

koui. Psed I • n psejzo wotargi do d : zarla =s

zudla: Üsnarl zz: Isnadl ; .pocharnja zz: pochadnja.

Teke do r psemjeni sc: reWo abo febro = ldbro.

Po k, p, t psehobroü se r, joli twarde, do i a, II

joli meke, do s: kJydio; Piuski, tiocha; Uej ?

pszz; Ui
;

ksaj Land; kiica Kreut f piloso Hirse

i

tek str zgubi skor* pfeee swoje s a pÄcmjeni se

do ti abo ts: dach
5

tfepla; tiuga ÄacA. Ale r

boslanjo stawne slojeey , iai sc we Rusojskcj rjecy
J

kr, pr, tr psez o zjelitej : krowa — aopou \ präg

s ak.Njemske s*. Niekdtarych stronacb rjaknu mjesto

sotsa tek Sotia. Psed c psemjeni se s rad dd

s : Jesc" == Jesc, ako we PdUkin.

S ak Njemske sch.

s blily se we hurjakrienju Pdls&emu s. Po Njems-

kej orthografiji by njezer schj bylo. To s ja po

plawym meke t: kset, lok. ksese; gat Teich lok.

gaie , a pokaio se po sycecycb zakach ak c : za-

pust, lok. zapnsce; mjesto Stadt lok. mjesce.

I mjcnja se z k we stowe : tlusty = kiusty ; a psejzo,

gaz homjaknjo, do 6 a s, kdtarcjuz gljedaj.

w zgnbi se , gaz ak prjedny pismik we slowe psed

spoluzukom stej : wiyken — iyken
;

piistopi pak

cesto zasej, gaz samozuk psed tosamo stapi: ze

wsyknymi. Ak pscdlozka neharjaknjo se w niga

wjecej, ale nejskerej slawi jaden, ak jo trjoba,

samy akusat. abo lok. abo woze: we, wo. Psijzo

na w samozuk i, ga psemjenitej se skdro stawne

do j: rukawica = rukajca; jalowica, Parte, jun-

ge Kuh, jalojca; w psehobroü se Icker doj: crew
— crej

i
eerkew Kirche cerkej ; wrösi se pak we

dyminalywach a t. d. zasej: crewik; cerkwicke

Kirchlein. Po riepolrjobaoscl stawi se w we nje-

kötarych stronacb psed j , gaz to wol kdiica slowa
|

stoj : jazof — wjazof; jaskolica — wjaskolica;
|

jjedla Tanne wjedla.

z cylaj ak Njemske * we: sehen.

i ak j we francojskim : jour.

z blizy se we hurjakneojn PoUketnu z a by sc njekd-

tarym Slowjanskim narodam psez zj woUnamcnii

Wead. Volluli«a«r. II.

isi oder dkai beben für riai. Man spricht auch

statt: kjarcmar Sdunämrth kjacmar; sUtt gjarnc

Topf gjane
5

slabrny sübem slabny ; zernko Körn-

chen zenko. Dagegen wird es wieder in einigen

Worten ganz überflüssiger Weise eingeschoben:

mozgi Gehirn morzgi
|

mjeinik Priester mjeriSmk

;

saikolai blinzeln mirkotas. Vor I und n geht es

manchmal in d über: zurla Getreideboden zudla;

tinarl (woldammer tsnadl; pocharnja Fackel pochadnja.

Es wird sogar ein I daraus : feblo oder febro Rip-

pe ldbro. Nach k, p, t verwandelt sich r, sofern

es hart ist , in i and ist es jolirt , in s : ksydto

Flügel ; Piuski preussisoh; tiocha Kleinigkeit i

kiej Blutt paex durch; Ui drei; ja str wirft fast

immer das s ab und wird zu li od. ts: tiacb Schreck ;

tsepla Troddel. Es bleibt jedoch, wo im Rassischen

kr, pr, tr durch o geschieden werden, das r un-

veränderlich stehen: krowa Kuh, russ. aopoaa; prög

St:/iwelle, russ. nopora; strona Seite, russ.cmopoHi.

s sprich wie ss im Deutschen. In einigen Gegenden

sagt man statt sotia Schwester iotia. Vor c geht es

gern in s über : iesc sechs lei6, wie im Polnischen.

I ist wie das deutsche ich zu sprechen.

s kommt in der Aassprache dem polnischen s am näch-

sten. In Deutschen liesse es sieb etwa durch schj

ausdrücken. Es ist dies s eigentlich du jotirte t

:

kset Maulwurf, loc. kiese und tritt nach Zischlau-

ten als c auf: zapust Fastnacht, loc. zapusöe.

I alterairt mit k in: ttosty dick kiusty. Es geht,

wenn es jotirt wird , in c und i über , welche siehe

w fällt als Anfangsbuchstabe vor Consonanten immer

aas: wiyken all iyken; tritt aber öfters, wenn

ein Vocal vor dasselbe zu stehen kommt, wieder

hervor: ze wsyknymi mit allen. Als Praeposition

wird es nie gebraucht, sondern man setzt gewöhn-

lich nach Erfordernis« den blossen Accusativ oder

Localiv oder gebraucht die Form ; we , wo. Folgt

auf w ein i , so verwandelt es sich mit diesem fast

immer in j: rakawica Handschuh rnkajca; w geht

auch in j über : crew Schuh crej ; erscheint aber

in der Ableitung wieder: crewik Sr.hühchen. Ein

überflüssiges w findet sich in manchen Gegenden

vorj, wenn dies zu Anfange steht : jazof See wja-

zof; jaskolica Schwalbe wjaskolica.

7. lies wie das deutsche * in: sehen,

i wie j im franz. jour.

z kommt in . der Aussprache dem polnischen x am

nächsten und wäre für einige slawische Stämme

2
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Wono jo po psawym meke d, keai se nej-

pjerwej po syeeeyeh znkach do dz , howace pak do

togo z piemjeni: Gozd, lok. Gozdze; glod, lok.

gloze; zwod Schwengel lok. zwoze.

Nasljedku by byäcer dla samozoka i spomnis byio,

ai po: c, eh, d, h, t, s, J, t, z, i niga i, ale

piecer y slojaS dej , ai pak :d,g,k,l,s,z slawrie

i po sobu zadaju, w&ykne druge spotuzuki pak boboje

mjes smjeju, dokol rowno ak pddla drogich Slowjanow

knidy raz po stwarbe stowa i abo y beru. Paed : i, je I

so wiykne spolazuki slawrif tneke, dla cegoz se to,

dokulai jo psecer lak , piez iedne znamje riept'ipowze,

homjaknjo pak pied: e njekaki spotazuk, ga jo nad

njogo zDamje ' stawjone.

J. K. Smatlet.

durah ij so verdeutliche«. Es ist seinem Ur-

sprünge nach das jotirte d , welches zuvörderst nach

Zischlauten in dz , sonst aber io eben diese* z über-

geht: Gozd der Ort Gosde, loc. Gozdze ; glod Hun-

ger, loc. gioze.

Schliesslich wäre in Beziehung auf den I-Lant noch

zu bemerken, dassnach: c, ch, d, b, I, s, s, t, z,

i nie i , sondern stets y. stehen inuss , dass aber : 6, g,

k, 1, i, z, immer i nach sich verlangen, die übrigen

CoDsooanten aber als indifferent zu betrachten sind , da

sie grade wie bei den andern Slawen , je nachdem es

die Construeüon des Worts verlangt, i und y anneh-

men. Die Vokale i «od je jotiren übrigens ihren vor-

angehenden Consnnant stets, weswegen wir dies, da

nie eine Ausnahme stattfindet , weiter durch kein Zei-
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Pjerwe wotzjelene.

Erste Abtheilung.

Feldlleder.



Spjewsj mi, boleeo, wesety hlös,

Zo je mi riyieä dalokol

Girq'cnoserika primicka.

r, Midchen, ein fröhliches Lied,

i es hört weit und breit!

Qberweridische* Votktlied.
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Zadjety lubj.

(Wot Maje Rubynojc ßorkowach.)

Trmpo Ü mtnattto.

43

I.

Der ertrunkene Gelleb««.

(Von Maja Rubyn in Bork.)

W^j«J j« 1. - fcy m w
Fuhr inf dca Vitun 4er LkUla i

Wujjet jo luby na wyduWujji

Zwignnl se jaden z cieha wjetfik,

:,: Lubyse chopü zaljewaj. :,:

Bjele le nogi ku dou 'du,

:,: Zolle le 'lyay z wefcha su. :,:

Jof^ hupyUto zöwcyldo

:,: Na swyjim groze bnsokün. :,:

Wizelo jo Um wizelo,

:,: AI luby se chopi caljewai. :,t

Myterka, labe myterka,

:,: Psiwdajso mje njent na polo byi.

,Ja « Um samej hys nepsiwdaju,

i,: Ty mas byJcer mtodsu Jotiu.» :,:

zen mjc Um trjebna nej,

Wyna jo welgin malueka,

Mi tym pak welgin mudrucka.

Bjezalo zyweo na pylko,

Psülo jo k janej swjetloj wyze,

Zinakalo dweju rybakowu.

Rybaka, myjej rybaka,

Utojtej wej mje rybicu

Ze zloleju ceslinu.

Prjeni raz wynej sUwiiiej,

Uebyfiiiej jej rybicn

Ze zloteju ceslinu.'

Drugi raz wynej sUwiitej,

:,t Ucbysütej jej lubego, :,:

Tsesi raz wynej sUwiitej

:,: Uchysistej jej dwa noia. :,:

Jaden tea *cu ja 4o wydy ehysü,

:,: Drugi ten 'cm ja do ae sUwis.

Joli wyn umerai myjego dU,

:,: Ca 'cu ja hnrafes jogo dla. :,:

- tti-

d Mo

1

3

5

7

9

Ii

13

15

18

f

21

24

27

29

21

33

mi g*rr» - mi, swyaam-

i - UdIcb bei «ich, hau'

,
! - l l gj

na - wL-mi frrt* - mi.

Ho-*i-ku>lcab«

Fahr auf den Wasser der Liebste dabin,

Hau* acblzebn Musikanten bei sich. :,:

Unvermerkt bat sich erhoben der Wind,

:,: Und der Geliebte zn sinken begann. :,:

Die weissen FGsse gehen zu Grund'',

:,: Oben noch schwimmet sein goldenes Haar.

Spähet nach ihm sein Mägdelein

Wohl auf ihrem hoben Schloas. :,:

Schaute am hellen Fensterlein,

:,: Dass der Geliebte zu

Mutterlein, liebes Mütteriein,

:,: Lass mich doch gehen

V ,

Branche die jüngere Schwester nicht,

Seiwesteriem ist noch , sehr klein,

Aber sie ist schon klag genug.

Magdlein eilt nur das Feld

Hin zu dem hellen Wasser »ie

Traf sie dort zwei Fischer an.

Fischer, ihr lieben Schiffer

Fangt

Wohl

aufs Feld. :,:

gehn,

Stellten das erste Mal das Netz,

Zogen heraus ein Fischeleia

Wohl mi

Mal das Neu,

:,i Zogen wobl ihren Ucücbten heraus. ;,:

Stellten das dritte Mal das Netz,

t,: Zogen wohl zwei Messer heran*.

Eines das werf ich in's Wasser hinein,

:,: Eines das stoss ich in mich hinein. :,:

Starb mein GeUebter meioelhalb,

:,: WUl ich auch sterben seinethalb. :,:

Digitized by Google



Zakopso naja gromaze

Psi droze , psi droze
,

psi scaiee,

Zoz "sykne lnze roimo 'du.

Tarn huzo kuzdy Uk rjaknus:

:,: Toi lazytej dwa mlozerica, :,:

Kenz stej nmfeloj swyjego dla,

:,: Swyjich tych wjeroych luboscow

35 Beide

Durt an den Fusssteg, dort an den Weg.

Dort, wo sie alle vorübergehen.

38 Dort wird ein Jeder sagen von ans:

:,: Zwei junge Leute liegen hier, :,:

40 Welche gestorben sind ihrethalb,

II.
»ejdowane, M*<-Jp*ljzc£e.

(Z Börkow a Prjawoza.)

Trrnjtf) ffr mtmttntto

(Au* Bork und Fähro.)

Toi}«-«, tuij-i-a ««-li-ku warn, Iki *

TniuMKi» traurig Ul mir «•«.

Tuzycu, tuiycu weliku niam,

Z tnziirja hutsobti wjasola som :,:

Luby möj jo se roje rozgniwal; —
:,: Dasi se gniwa zen boze mje. :,:

Öak ja tak welo z nim ticrezim,

:,: Za nim tek uizer ja ncpöjzom. i ( :

,§ejduj a scjduj ty luby möj,

:,: , Nie pak tak daloko, syroko nie/ : :

, Dalej a syrej mej buzomej

:,: , Lubej zen mej m znjejomej ; :,:

, Cesce.j mej gromadu psijzomej,

:,: ,Skefej zen mej se zwazijomej.' :,:

,,Dejm pak ja wot tebe scjdowas,

:,: Njok ja tek nikuia zasej psi*.'* :,:

,Jadno Ijelko, dwje Ijdi lo riejo nid,

=,; ,Tsi Ijelka, ityri Ijclka to jo wele.' :,:

*

Luby ten jjeio zc jsy wen

:,: Z wölSym lym mjacom zejgrawacy. :,:

Nebje to ehyleycka malaika,

:,: Luby ten ktapt se bo zurja. :,:

„ Holahej
,

holahej , möterka !

:,: „Zoga to wase zöwto jo?" :,:

,,,Na5e lo zöwco doma jo,

:,: ,,,Wöue pak syjo len sanki iant.'" :,:

hul»n- wjuo-lu MMtl lu / tuzn «• ju hu-tM.-liU

.Wb rrCi.li.-k i.-b tit,. traun- v'u Hrrwoa .t»rh

1 Traurig, gar traurig ist mir es zu Sinn,

:,: Traurigen Hrrzcns, doch fröhlich ich bin. :,:

3 Mir hat mein Liebster erzürnet sich

;

:,: Mag er doch zürnen, was kümmert es mich?:,:

5 Mir ist um ihn es nicht gerade so sehr,

:,: Gehe nach ihm keinen Schritt nicht mehr.

7 , Scheide, ja scheide, mein Liebster, allhier,

:,: , Aber zu weil und zu breit nicht von mir.' :y.

9 ,Um so viel weiter und breiter getrennt,

:,: , Um so viel heisser die Liebe entbrennt; :,:

11 , Um so viel öfter zusammen wir sind,

:,: , Um so mehr Nahrung der Hader gewinnt' i,:

13 ,, Wenn icb nun scheide von dir allhier,

:,: „Komm ich auch nimmermehr wieder zu dir." ;,i

15 ,Ein und zwei Jahreheu ist Kinderspiel,

:,: .Drei und vier Jäbrclieu das ist schon gar viel.' :,:

•

17 Mit scharfem Sehwert paradirend hinaus

:,: Sprenget zum Dorf
1

er in Saus und Braus, :,:

19 lim ein klein Weilchen nm war es gethan,

:,: Klopfte der Liebst' «u die Tbüre schon an. :,:

21 „Holla he, holla he, Mütterlein!

:,: ,,Sagt mir, wo ist euer Töchterlein?" :,.-

23 Unsere Tochter die ist zu Haus,

:,: „, Nahet ein feines Tüclilein aas.'" :,:
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„Pomagaj bog si, ty rjedne zowio!

:,: „Komuga syjoS len sariki saut?" :,:

, Syjom jen möjcmu lubemu,

:,: .Köteregoz ja nejlubej mam. ' :,:

Woiet jo könika za huxdiiku,

:,: Swöjn luba lubcycku za rucycku. :,:

Nedal-se perej jrj z mjesta gnai,

Az dejata zlubis, ai jrgo 'co bui.

Te reje won z neju rejujo,

:,: Pyfcie te «je z neju zwoiujo. :,:

Serske te kroic brinkujuey,

:,: Cerene te ztola zthetujucy. :,:

,,Helf dir Gott, schönes -Mägdelein,

:,: „Sage, Tür wen ist das Tuchlein fein?"

,Für den Geliebten das Tüchlein ist,

:,: .Der du der Allerliebste mir bist.' :,:

27

29 Er nahm an Zaume sein Rösselein

:,: Und an dem Händchen das Liebchen sein.

31 Nicht von der Stelle dorfte sie gehn,

:,: Bis sie erhörte sein LiebeaOehn. :,:

33 Er lanzt die Tänze mit ihr darauf,

:,: Führet die zierlichen Tanze auf; :,:

35 Lässt wend'sche Groschen erklingen gar sehr,

:,: Wirft mit den rotben Ducaten umher. :,:

ni.
%>r.njerny Km

(Z Jäsenja a z Njabozkojc.)

nakehlftMlff« Mui
(Aus Jessen und Naundorf.)

Ha Ko-Bn ja lobeyckn pil-ro - ta ha gtl iem ja na wüjno po - ieg- bo ka jai iem ja na wojoa pn - feg-ao.

da ia den Kri«* ich lieh« von de«e'- da I« d«. Krieg ich «ie- he »»• dao.Vmriri LirM.ee Ith ib.—

Komu ja lubeycku psirueu,

Gai iem ja na wöjnu posegnu. :,i

Nej[>erwej bogu sameniu,

:,: Polom pak zwjernem* i. :,:

Ja tom jem' wele pener dal,

Aby ju defe zastoja). :,:

Won dej mje z neju rejowai,

:,: Pyine te reje zwözowai. :,:

Sykue te drnge do kjarcmy,

:,: Rjedne to zowfo za nimi.

Syknc te drage za blido,

:,: Rjedne to zöwco za zurja. :,:

Sykne te drnge do reje,

:,: Rjedne to zöwco ze jspy wen.

, Och loby bozko
,
lejderaiko 1

, Kak som rierada wizana,

,Gaz ten mdj luby doma nejV

1

5

7

9

11

13

15

Wem dem

:,: Da in den

ich

ich »ehe von **«—

'

Erstlich vertrau' ich sie Gott allein,

:,: Darauf de:

Habe gegeben ihm schweres GeM,

:,: Dass er sie wohl besorget und hält. :,:

Mit ihr soll er zu Tanze gehn,

:,: Mit ihr die schönen Tänze

die andern zur Schenk' hinein,

:,: Schönes Mädchen gleich hinterdrein. :,.

Alle die andern hinler den Tisch,

:,: Schönes Mädchen hinter die Thür. :,:

Alle die andern zum Tanze hinein,

:,: Schönes Mädchen zur Thöre hinaus. :,:

, Ach lieber Gott , ach Jammer und Leid

!

,Wie bin hier ungern gesehen ich beut,

,Da mein Geliebter ist fern un
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Luby ten jjezo z wojny dorn

Po tej zen gdle zelenej,

Po tej zea droze dalokej.

Perwy ten raz wdn Um hnstieli,

:,: Lubka jom' defe burozme. :,:

Drugi ten raz wdn tarn huslseli,

:,: Kumpan tea ehopi se pomysus. :,:

Tiesi ten raz wdn Um huslseli,

:,i Kumpan len zdwco nuti pdraso. :,:

„Pdj zem ty rjedna dd jspy nuti,

„'Comej mej gromaie rejowas,

„Pysne te reje zwozowas."

,Nebjech ii perej doslojna,

, Njent ty se ze mnu pokoj daj,

, Gal mje mdj Inby domoj jjezo.'

Iljedny ten jjezo kn dwdru,

:,: Kumpan ten chopi hnbjegai. :,:

Rjedny ten jjezo do dwdru,

:,: Kumpan ten bjezy pscz gumno. :,:

,,,Nebjegaj, kumpan, uebjegaj,

:,: ,,,'Comej se z wjeru huwitai.'" :,:

,„Potom pak 'comej se boplalas,

,,,Kag' moju lubku ay zastojal.'»

, Wdn jo mje dere zastojal,

,Ak' wdn to sam nejljepej wje.'

,Z drugimi jo wdn rejowal,

,Mje jo tarn dere uewizel.« :,:

WiUlej stej se Um, wiulej

Nejperej z bjelyma rukonia,

Potom pak z nagima mjacoma.

„,Pojztej wej gerca do jspy aati,

„,'Grajlej wej mje tuder noc a zen,'"

„,Mojej tej lubce k wjaselo,

„,$yknym tym drugim k tulenju.'"

— 16

18 Liebster der ziebt aus dem Kriege beim,

Zieht durch den grünen Wald dahin,

Zieht auf weitem Wege dahin.

21 Einen Schnss, den ersten er thnt,

:,: Liebeben, sein Liebchen versiebt ihn gut. :,:

23 Einen Sebuss, den zweiten er thut,

:,: Sein Gefährt' überlegt sich's gut. :,:

25 Als er den dritten Schnss gelb an

:,: Fängt er hinein sie zu nbthigen an: :,:

27 „Komm doch, du Schönste zur Stabe hinein,

"Aufrühren uns einen zierlichen Rcih'n."

30 ,Wenu ich vorher dir nicht anständig war,

, La ss mich nun auch mit Frieden sein,

, Da mir jeUt heimkehrt der Liebste mein.'

33 Liebster der reitet zum Hofe herein,

:,: Fiin^i der Gefährte zu laufen an. :,:

35 Liebster der reitet zum Hofe hinein,

:,: Schnell läuft davon der Gefährte sein. :,:

37 Lauf nicht, Gefährte, Unfe doch picht,

:,: Woll'n uns begrüssen nach Freundespflicht. :,.

39 Darnach lasse uns fragen fein,

:,: Wie du besorgt die Geliebte mein. :,:

41 ,Er bat besorgt mich mit allem Fleiss,

:,: ,Wie er es selbst ja am besten weiss. 1
:,i

43 , Hat nur mit andern geUnzet so schön,

t,: .Mich hat er gut nicht dort angesehn.« :,:

45 Haben begriisst sich einander, begrüssl,

Erstens begriisst mit weisser Uand,

Dann mit dem Schwerte bloss und blank.

48 ,„ Kommt, Fiedler, kommt zur Stüh' hinein,

:,: :,: ,„ Spielt eine lischt, einen Tag mir fein.'" :,•

• *

50 „, Meinem Liebeben zu Lust und Freud',

:,: Allen den andern zu Trauer und Leid. 1" :,:
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IV.
ZOMC« wdlav.

(Wot Maje Rubynojc Börkowacb.)

Tempo dt

Die M «hl «IVr Jim Kirim.

(Von Maja Hubyn in Burk.)

M'
i
itrj dwjo rjedocj tarn psi wjaxo - re

,
pai tom

Gingen iwei Schöoe ent- lang dem See, singen

Stfj stej dwje rjednej lam psi wjazofe,

:,: Psi tum mje wjazoi'e psi dhmokcm. :,:

Nikogo riejstcj tarn nadejsloj,

:,: Ak log' jadnego psewjadnika. :,:

, Psewjadnik, luby pscwjadnik myj,

:,: ,Coga ty wot luzi k mytu berjoS?' :,:

„Wot starych beni ja slobro , zloto,

:,: „Mlode le zywca ja dermo wozu. " :/.

Posrcz trje dlyihc lam psijjezcstcj,

t>l Chopi pscwjadnik zywca psasai. :,:

,,Co mje zwylijoS ty rjedne zyweo:

:,: „Do wydy skocys ab» mje se wozesT" :,:

,Do wydy skocys a gorej spljes,

:,: ,Tak psijdu k myjej lej royteree.« :,:

,Tam myga cbozis we wjenaSka,

:,: ,We tom mje wjenasku rusanem. :,:

je wjaiore pai dlymo-kem, piilom mje w

ent - Uhr dem liefen See

,

1

jaxofe pai dlvuiu-kem.

ent- lang dem tiefes See.

7

9

Gingen zwei Schöne entlang dem See,

:,: Gingen entlang dem tiefen See. :,t

Niemanden trafen daselbst sie an,

:,: Als einen einzigen Fährmann nur. :,:

, Fährmann , mein liebster Fährmann dn

„Nehme von Alten ich Silber und Gold,

„Fahr' ich die i«n»n MänVh«. nm.™«i ««

L*
4 ;v

•t

im Tiefen da fahren sie hin,

:,: Fragte der Fähnnann das Mägdelein. :,:

11 ,,Sage, was willst du, o schöne Maid.

it i „Springen ins Wasser oder nehmen mich?" :,

13 ,Springen ins Wasser und laueben herauf,

vi

15 ,Da kann im grünen Krinzlein ich gebn,

Viuoiin /enltba. Die rnuuninr Ilrirulh.

(Z Borkow a z Njabozkojc.) (Aus Burk und Naundorf.)

Tempo di menuello.

Graba -la Baaieia fi4 golka howa, pi.jjel k »ej rej - ttr ej - gen », p*üjel k nej rejuf ej - gen sam.

Aenncben die b»rk - le IIa - fer am Hain, Reiter kam tu ihr ge- ritten al- lein , Hei- ter kau. iu ihr gc- rittcu al • leio.

Grabata Uanicka spöd gölku hows,

:,: Psijjel k nej rejlaf ejgen sam. :,:

, Bog si lud sporoagaj , Hanicka

!

,Debu si spomagas howsa grabasT' :,:

„Bzez pomoey jo posacony,

:,: „Bzez pomoey buzo zgrabany." :,:

Wead. Volkalieder II.

1 Ännchcn die harkte Hafer am Hain,

:,: Reiler kam zu ihr geritten allein. :,:

3 , Helfe dir Golt , mein Ännchcn , hier I

:,: t
Soll Hafer harken ich helfen dir?' :,:

5 „Umgemäht ohne die Hülfe dein,

:,: „Wird er zusammen geharkt auch allein.» :,:
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,u«iiiu nedawaj gjardyeh slow,

,Ty sy mje malicka zlubjooa,

, Ako sy kolebkach Laiala.'

, Z nozkoma som sje ja skolebal,

:,: Z ruckoma som si ja kasalku Syl. 4
:,:

Chyiilo zöweyMo grabice,

:/t Bjczalo domoj plakucy.

„Möterka, loba mas moja,

„Co wy slo kuli scynili,

„ Az sco mje mali£ku zlubili !
"

„,Melc zen a rieplae ty zÄwcySco,

:,i „,Mej 'comej rejtarcj zaplasii. 44
:,:

Rejiaf ten stnpaio psez progi,

:,: Mölerka licaäo peüezy. :,:

'äyknfi te zlota cerwjone,

:,: 'Sykne te tolafe syroke. :,:

,Wy nejsco lubili ßenezy,

:,: ,Ale sco lubili zöwcySco.' :,:

„,N6ga her sebje ja böie mjc,

:,: ,,,Bdg küjel, aby za Ijelo humrela. 4" :,:

Hyieer tarn nebje iednog' p4t ljeta,

:,: Humfeio rejtarej zöwcyico. :,:

7 ,Aennchcn, so stolze Wort' gieb nicht,

, Bist mir versprochen ja schon als Kind,

, Da du noch klein in der Wiege lagst.'

10 , Hab' mit den Füssen dich eingewiegt

:,: ,Und mit den Händchen ein Kleid dir genäht.' :,:

12 Hingeworren die Hark' bat die Maid,

:,: Weinend ist sie gelaufen nach Haus. :,:

14 „MüUerlein, liebes Mülterletn mein,

,,Aber was hast da mir doch getlian,

„Dass du als Kind mich versprochen hast?"

17 .„Schweige doch, weine nicht, Migdeleiu,

:,: „,Wollen's bezahlen dem Heilersmann.'" :,:

19 Reitersmann über die Schwelle sehritt,

:,: Mütterlein zählte die Gelder auf. :,:

21 Zählte die rolhen Dncaten auf.

:,: Zählte die dicken Thaler auf. :,:

23 , Habet mir ja versprochen kein Geld,

:,; , Habel mir ja versprochen die Maid.' :,:

25 ,,,Nun denn, so nimm sie in Gottes Nam'n;

:,: ,„ Möchte sie sterben in einem Jahr. 4" :,:

27 Siehe, es war noch kein halbes Jahr,

:,: Als schon dem Reiter gestorben die Maid.

Hol»w»me nm.
(Z Anloua z. Börkow.)

Jjezdzü jo rejlar spd goli

Spö tej mje göli zelonej.

Nie wjecej riejo najjezdzil,

Ak jadnu malu zagrodku.

Za^rodce dwje rjcdnej zöwey stej,

Hobej mje jaduak rjedoej stej.

Jadna ta Santy syjaso,

Druga ta wjenki wijaso.

Ta ak te Santy syjaso,

Ta dej U möja lubka bys.

VI.

(Aus Anton und aus Burk.)

1 Reitet ein Reiter durch den Wald,

Reitet hin durch den grünen Wald.

3 Findet auf seinem Ritte nichts

Als nur ein kleines Feldgärtlein. .

5 Zwei seböue Mädchen im Garten sind,

Eine so wie die andre schön.

7 Eine die nähet am Tüchlein fein,

Andere Oicbl ein Kränzelein.

9 Die, welche nähet am Tüchlein fein,

Die soll meiu liebes Schalzchen sein.
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Ta ak te wjenki wijaio,

Tt dej byi

P&mcl jo könja za huzdu

A rjedne xöweo za ruku.

, Njet m mje riedejs z mjeala gnus,

,Ax boxoi zlnbii möja byi.«

„Teo cas 'cu rejUr twöja byi,

„Gaz buxo xyme roia kwiac."

„Zyme iedna roia nekwiso,

„Tak teke twoja ncbudu."

Rejtar ten kdnika hobrott,

Rejtowaio k mölarjoju.

,MoUf, ty luby mölaf mdj,

, Htuaelnj mje dwje roxy.'

,Jadnu mje möluj cerwjono,

, Drugu mje möluj bjclonn, 4

Mnkf tej roxy mölowaso,

Zöwco to x dala gtjedaSo.

Rejtaf tej roxy ptaiaio,

Zöwco to z dala plakaio.

,Tox mai ty zöwco dwje roiy,

,AJt stej mje zyihe hukwiüej.»

„Tej nejstej xyme bukwitlej,

„Tej jo ii möUf nolowat."

,Dai jo mje molar mölowa),

,Sak $lej mje »™« hnkwüJpi >

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

Die, welche Dicht das Kränzelein,

SoU

„ Coga som kuli ja cynita,

„Az som ja z rejtarjom iortowala!"

üokul som z rejUrjom iortowala,

„Dejm njeato psez iorty jogo byi."

35

37

Wohl an dem Zaume nahm er das Pferd,

u nahm er an die Hand.

, Rühre dich jetzt nicht tod der StelP,

,Bis du versprichst die Meine za sein.«

„Blähet ein Röslein znr Winterzeit,

„Reiter, dann will ick die Deine sein.«

„Blühet kein Röslein zur Winlerzeitj

„Also werd' ich auch nimmer dein. 4 '

Reiter der wendet sein Pferdchen um,

Reitet zn einem Maler hin.

, Maler, o lieber Maler meint

, Male mir nur zwei Rbsetein«'

, Male das eine mir fein roth,

,Mile das andre mir schleierwcisa.'

Maler der malt zwei Rotelein,

Sah es von weitem das Mägdelein.

Reiter bezahlet die Roaelein,

von weitem das

, Siehe, zwei Röslein hier,

,Sind im Winter gar schon

„Nimmermehr sind die im Winter erblüht

„Die bat der Maler dir gemalt."

,Wenn sie auch hat der Maler gemalt,

, So sind sie doch in den Winter erblühet.«

„Was bab ich arme Maid getbanf

„Habe gescherzt mit dem Reitersmain."

„Habe gescherzt mit dem Keitersraann,

,, Dass ich durch Scherz nun mnss seine sein."

3«
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*>pu«roau».

Z Jasenja, Borkow a Njabozkojc.

Tempo di mrnurtto.

VII.
Dl« Verlaaaette.

(Aas Jessen, Burk und Naundorf.)

~ —7"

Ha Spiwaj ty i»wco »ja*» - le ha twij glü* jo

Auf! »läge früh-lieb Migde-Icio.Bua hürt dei ne

slyia* dnlo - ko , ba t« .ij gl»* j« »tyia« Jyro - k»

weit uad breit, naa liürl deine Summe breit m

, Spiwaj ty zowco wjasolc, 1

,Twöj glös jo slysas daloko,

,Twöj glös jo styiai iyroko.'

, Po tych mje polach Jaseriskich, 4

:,: , Po w&yknych cuzych granicacb.' :,:

,, Rag' dcbii spiwaj a wjasola bys, 6

:,t „Gaz debu p*eccr sama bys." :,:

,,'Sykne le z6wla do kjarrmy "du 8

:,: „Ja debu psecer doma bys." :,:

, Slaj sci>e, rjodna, ten bjely lkwer, 10

:,x , Zi ty tarn leke bogljedai.' :,:

„Pöjdu tarn ja aby riepöjdu, 12

:,: ,,Za zurjami ja tarn stojas budu."

Luby ten chozi ze jspy a dö jspy, 14

:,: Z bockom wön na ronjo spogljedajo;

Zedncgo slowka mje nezgronijo, 16

iednejc rucki mje riespodajo,

Razka mje pisa nelenkujo.

„Och ty roamilony luby moj, 19

:,: „Woc'ga ty taki gjardny sy? " :,:

,, Woc'ga ty ze mnu so ricsenkujoi, 21

:,: „Ako tym mtodym gölcam psistoj?" :,:

,„Kag' debu z tebu sc senkowas,

„, Gaz ty sy bur.skc zöweysco,

,,,Ja pak leg' bogateg' psekupea syn."'

„Nejsy ga ty lo ncrej wezel,

„Ai ja soro burske zöweysco,

„A ty leg' bogateg' psekupea syn."

„Nechozil za mnu po pdt nocach,

:,: ,,Po takieb smjatych wjacorach." :,:

„Wnspal sehe swoju glowu,

:,: „Nehubil sehe swojicb nogow." :,:

23

26

29

31

.Auf! singe fröhlich Mägdelein,

, Man hört deine Stimme weit und breit,

,Man hört deine Stimme breit und weit.'

, Auf Jessens Feldern höret man,

:,: Auf allen fremden Gränzen sie.' :,:

„Wie soll ich singen und fröhlich sein,

:,: „Da ich bin

„AUe Mädchen gehn in die Schenk hinein,

:,: „Und ich muss stets zu Hause sein." :,:

, Selz dir den weissen Schleier auf,

:,: , Geh Schöne, auch und siehe hin.' :,:

„Und ob ich hin geh' oder nicht,

:,: „Doch werd' ich an der Thür nur stehn." :,:

Der Liebste gehet aus und ein,

:,: Siebt mich nur von der Seite an. :,:

Kein einzig Wörtchen gönnt er mir,

Kein einzig Händchen giebt er mir,

Kein einzig Mal auch schenkt er mir.

„Ach, thenergelicbter Liebsirr mein,

:,: „Warum bist so hochmü'thig du?" :,:

„Warum denn schenkest du mir nicht,

:,: „Wie's ist der jungen Burschen Pflicht?" :,:

„, Wie sollt' ich aber schenken dir,

„, Da du ein Baiiermadehen bist

„,Und ich des reichen Kaufmanns Sohn?"'

„Hast du das nicht vorher gewusst,

„Dass ich ein Bauermädchen bin

„Und du des reichen Kaufmanns Sohn?»

,, Warst du mir nachgegangen nicht

:,: „Am finstern Abend, in der Nacht!" :,:

„Hält'st lieber ausgeschlafen den Kopf,

:,: „Als deine Beine müde gemacht." :,:
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„Neporal nanoja starosä,

:,: „Mdjej tej mdterc« lakwä," v

,, Sotiam a bratiam sramoty,

:,: ,,Mojim tym kurapankam tuiycyj." :,:

Blozko jo pak tym mtodym zöwcam

Kdtraz swöj wjcnk tak z cesio nosy; :,:

Z eescu a z leju wjernoslu,

:,: A neda zem se tym gölcam zawjasc. :,s

Golcy te maja lasnu rjec,

:,: Hutiobe maja wolsy mjac. :,:

Woni to zöwco hobgroiie,

:,: Pd swöjej mysli bobrosc. :,:

Cbylku ju za Mazuu spomjeju,

:,: Nasledku pak jo woslawiju.

33 „ Halfst da dem Vater nicht Kummer gemacht"

:,: „ Nicht meiner Mutter grosses Leid.«« :,:

35 „Nicht meinen Schwestern und Brüdern Sehmach,

:,: Und meinen Freundinnen Trauer nicht." :,:

37 Wie glücklich ist das Mädchen doch,

:,: Das seinen Kranz mit Ehren trägt. :,:

39 Mit Ehren trägt und mit der Tbat

:,: Und von den Borseben nicht wird verführt.

41 Die Barschen haben wohl feine Red',

:,: Im Herzen aber ein scharfes Schwert. :,:

43 Das Mägdelein bereden sie

:/:Und wenden sie nach ihrem Sinn. :,:

45 Ein Weilchen haben sie's zum Narr'n,

:,: Und dann verlassen sie es bald. :,:

vin.
Sil

(Z Bdrkow a Smogrjowa.)

Pasech ja konjown psi puüku,

Gljedacb ja psecer k Prjawoxoja.

Co se mje zezda pasecy?

Az möja labka ku mnjo 'zo.

Chozachmej gromaze po tym gajku,

Zoz spiwaxbu 'taiki,

se doloj a poslusacbmej,

Paze mje roiyca na moj erej.

Tak ak ta roiyca cerena jo,

Taka jo teker U rndja lubka.

Gai ja se wjacor spat Ijegacb

Cowato jo se mje Lak slodie
5

Az moja lubcycka psi mne spi,

Psi mne a psi naojim piawesa boce.

Wöna mje tak lubosne hoptima&o,

fajkne möje mysle wezei ksjeio.

»ü»«er Traum.
(Aus Bark und Schmogrew.)

1 Hütete Rösslein am Wege da,

Fähre ich sab.

3 Kam es mir vor bei dem Hüten schier,

Dass mein Schonliebcben käme zu mir.

5 Gingen umher in dem grünen Ilain,

Sangen die Vögel dort gross und klein.

9 Setzten uns nieder und horchten zu,

Fiel eine Rose mir auf den Schuh.

11 So wie die Rose ist rolh nnd schön,

Ist auch mein Liebchen

13 AU ich mich Abends dem Schlaf ukhk»,
Träumte mir, ach! so süss, so süss.

13 Dass mein Schönlicbchen schliefe

Hier an der rechten Seite mir.

15 Sie nmOng mich so zärtlich und hold,

AH' mein' Gedanken sie wisseu wollt'.
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Jeje U ruck» rnekia jo, 17 Weicher ist ihre

Neiü ten zagfowk somotowy. AI« ein

rözyca, zeleoa peprica, 19 Rothe Rose« grünes Pfeffcrkrant,

To jo zen möj» labcycka. Das ist mein Liebeben, sie htb' ich

Myrotkon » niidOHO» tro»t.

(Wot Maje Rubynojc Borkowach.)

Tempo di mrnuetio.

Wals«n und WlltHFn
(Von Maja Rnbyn in Bork.)

Nikom' »e d» awjese gorej ie - jio,

Niemanden geht es auf die • «er Well

Nikom' se na swjese gorej nejzo,

Ako tym bögim syrotkam.

Ako tym bögim syrotkam,

Renz nana, myterki njamaju.

Nichtö jich nebnzo zagronis,

Milego stuwka zastajii.

Ga zen ty zagranjaj, asity bog,

A gljedaj na ne z nebja dolej.

Myterka z dwyra wen njasecbn,

Wele Um luzi za nej 'zo.

Mvlerku na kjarcbob njasecbn,

ijrfi Uk ialosne plakachn.

Mvterkn do rowa sUjacho,

fcjesi ruce k riebju zwigacbu.

»Sykne te luie domoj 'du:

Nasa U myterka nizi nej'.

fcjesi se domoj zejzcchu,

'äykne tak welgen plakarbo.

Starsy brati bjeio mudrejiy,

Gronjaso: Melcco, neplacco!

Bog ten jo byicer na nebja,

Wyn 'zo nas 'iyknycb zaiarbowai.

•

ako

wie

1

3

5

7

ö

11

13

15

17

19

25

tym ki - gta ty - rot - kam.

dea ar - mm Waisea ao «klimm.

geht es auf dieser Welt

men Waisen so schlimm,Wie

Wie den armen Waisen so schlimm,

Welchen der Vater, die Mutter fehlt.

Niemand ja redet sie freundlich an,

Niemand gönnt ihnen ein gütiges Wort.

Also, mein GoU, sprich du sie ao,

Schauend auf sie vom Himmel herab.

Trugen die Mutter zum Hofe hinaus,

Gingen viel Leute hinter ihr her.

Trugen die Mutter zum Kirchhof hin,

Himmel die Händ',

Nirgends ist da unser

Kamen die Kinder alle

Weineten alle, alk so sehr.

War schon verständig der älteste Sohn,

Sagte: 0, schweiget und weinet nicht

I

Noch ist im Himmel unser Gott,

Der wird behüten, versorgen uns all'.
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Nikom' sc, na swjese gorej nejzo,

Ako tym chudjm wudowam..

Ako tym cbudym wudowam,

Kenz swyjich rownja njnmaju.

Nicblo" jkh riebuzo zagronji,

slonka zastajis.

Ga zen ty zagranjaj , mily bog,

A gljedaj'na rie z üebja do»ej.

23

25

27

29

Niemandem geht es auf dieser Welt,

Wie den armen WiUwen so soblimm,

Wie den armen Wittwen so

Die ni.

sie freundlich an,

nen ein gütiges Wort

Also, mein Gott, sprich da sie an,

Schauend auf sie vom Himmel herab.

Tncrea> Mm laaboäcl.

(Z Jasenja a z Wjeloiowa.)

Tempo di mtnuetto.

llebeikummar.
(Ans Jessen und aus Vetschau.)

m
Coca te la-x« wot naju bwjb, at wöni

Wu dach die Leute mit ans ba-beo, dass )ie

Coga te luze wot naju maju,

AI woni wot naju powedaju,

Ai mej tak z wjeru se lubo mamej.

Z wjera a z wjernymi luboscami, :,:

Nikula z mysli se nepuicimej.

Nej* tn m6j nan a möterka, :,;

Tej stej mje hobej zamrjetej.

HySce ja jadnogo bralsika mam, :,:

Ten jo se do euzej' zeme da).

Bog jo mje jadnogo hobraiil, :,:

Zle luxe se mje jog' nedaehu brai.

'Cu ja se na ten bök k styrieoju das, :,:

Tain 'cu ja lubego hogljedas.

Won sezi kjareme za blidom, :,:

Bancyeku piwa tarn pijaey.

Perej ja domoj nepojdo, :,;

Az bnio z moäynu ho blido pras.

Päjmela jo jogo za rucycku, :,:

Zawjadla jogo do pöslolki.

How spi a laii ,
wuj liejlubiy,

Netrjobal kjareme za blidom spas,

NetrjobaJ z möiynu bo blido pras.

wot naja p» - wc- da -ja at mrj Uk i wjer» »e lato jnnmej.

so voa ui tagen and sprechen, dasi wir ana beide to ln-niglieh liebea.

1

i

6

8

10

12

14

IC

18

20

Was doch die Leute mit

Dass sie so von uns

Das wir uns beide so inniglich lieben.

Lieben aufrichtig mit herzlicher Neigung, :,:

Niemals uns lassen aus den Gedanken.

Und bab* ja nicht mehr Vater und Mutter, :,i

Und die sind beide mir, beide gestorben.

Und noch bab' ich den einzigen Bruder, :,:

Der ist gezogen weit bin in die Fe

Und Gott hat mir

Aber den Hessen

Da will ich mich nun zur Sonne hinwenden, :,:

Dort will ich suchen meinen Geliebten.

Er sitzt dort an dem Tisch in der Schenke, :,:

Sitzet und trinket ein Krügelein Bier.

Und ich will eher nicht gehen nach Hause: t,t

Bis auf den Tisch mit dem Beutel er Schlägel.

Sie bat ihn an dem Händchen gefasset, :,:

Und in das Beliehen

Hier lieg', Liebster , mein Liebster und schlafe.

Brauchst nicht hinter dem Schenktisch zu schlafen,

Nicht auf den Tisch mit dem Beutel zu schlagen.

Digitized by Google



(Z Jasenja. Z Antooa a drugich.) (Aus Jessen v. Anton und Anderen.)

Tempo di tncmtttio.

SUiyi Jo gülryk p»-tn>-j», Joiyl jo j«mv »e-djn |jct jedewej , n» to mi wo«y-me (je - U* - k*.

it,aatt« je-dieael ihm »ic-bo« Jahr und t- b» «in« es ••>• «ch-te Jaar.

Sluzyl jo golcyk panoju,

Sluzyl jo jomu sedym ljet,

Jedewej,

Na lo mi wosyroe Ijetaiko.

Chopil jo gölcyk fryjowat, :,:

Jedewej,

Chopil jom' panko

,'CoSli mje, panko, gramowai, :,:

Jedewej,

,Ga Vu ü dere grdd rumowas.'

, Zaptas mje mojo slare myto, :,:

Jedewej,

,Ak som ii wjerne wolaraiyl.'

,, Sy mi jo wjerne wolstuzyl, :,:

Jedewej,

,,'Cu ii jo wjerne zaplasis.»

„Groze tarn atoje ityri braue,

Jedewej,

„Huberaj sebje, kdteregoi 'coi«

Rjedny ten konika scdlowaie, :,:

Jedewej

,

Rjcdna ta brjemje wjezaso-

Rjedny se senu na

Jedewej,

Rejtnjo uimo groze

Za nim Um bjeiy lnbcycka,

Jedewej,

We swojira rusanym wjenaiko.

Wöna Uk i

Jedewej,

Bjeiej tej ruce lamaio.

11

14

17

23

Halle ein Bursche dem Herren gedient,

Hatte gedienet ihm sieben Jahr,

Jedeweh

!

Und eben ging es in's achte Jahr.

Da fing der Bursche zi

Jedeweb

!

Da fing der Herr au und wurde ihm gram.

.Willst du, o Herr, mir werden gram, :,:

Jedeweh

!

,So will ich dir wohl machen Hamm.'

«Zahle du mir meinen alten Lohn, :,t

Jedeweh

!

,Den ich getreulich dir abverdient.'

I

„Hast du ihn treulich mir abverdient, :,:

Jedeweb

!

„Will ich getreulich bezahlen ihn auch."

„Habe vier Braune im Stalle dort stehn, :,:

Jedeweh!

„Wahle dir einen ans, den da nar willst«

der sattelt das Rösslein sich
, :,:

Jedeweh

!

Madchen das bindet die Bürde ihm ein.

Bursche der setzt sich aufs neue Pferd,

Jedeweh t

Reitet darauf aus dem Stalle davon.

Siebe ! da lief ihm sein Liebchen nach
, :,:

Jedeweb

!

In ihrem Rautenkränzelein.

'

Weinte so bitter, so j

Jedeweh

!

Rang ihre weiss«
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...Spocakaj zea ty luby mdj, :,:

Jedewej,

„,'Co ii moj wjcnaSk rusany das."'

, Wjenaska ja si docakai 'cu, :, :

Jejlcwej,

, Slowka ja z tobu riczgroniju.'

„Hokolo najn jo wele luii, :, :

Jedewcj,

,Boju se ja teje pserady.'

.Hynkor se grody cereoe, :,:

Jedewej,

.Tarn sniej mcj matej skublanej.

a müterka, :,:.Zanrei

Jedewcj,

, Zaj&a nama naju gdsdinka

32 „, Wart
1

nur ein wenig, Herzlich«- du, s,s

Jedeweh 1

,„ leb will dir geben mein Kränzelein.'"

35 .Dein Kränzclein, darauf wart' ieh wohl, :,:

Jedeweh

!

, Aber kein Wort spreeh ieh mit dir.»
r

38 , Viele Leute sind um uns her, :,:

Jedeweh

!

«Fürchte mich vor Verrath gar sehr. 4

4 t , Scltlö'sslein dort schimmert im rothen Sehern, :,:

Jedeweh

!

, Dort sind erzogen beide wir.«

44 ,Todt ist der Vater, die Mutter mein, ;,:

Jedeweh

!

,Uns ist

Rozsrljrdn« miii,

Kuzdy raz, kuzdy raz, gai ja dorn 'zjech,

Ga mje Um tSaSadlo tialaso.

Ale to nebjeso täaSadlo,

To bjeJo mötereyne seokanjo.

.Neslokaj, rieseokaj, moterka,

,Ja som tu nocku tak malo spat.'

„Nediyj mje, nediyj mje, synaik möj,

„Sy pödla twöjeje lubki byl."

rfkilch«!«»

(v. Antons Samml.)

1 Jedesmal, jedesmal wenn ich nach Hause ging,

Scheuche mich.

3 Aber nein, das war 'ne Scheuche ja nicht,

Das war du Schelten der Mutter

5 , Schill mich nicht,

.Wenig nur schlief dieses Nächtchen ich.«

7 „Lüg' mir nicht, lüg
1
mir nicht, Söbochen

„Warst ja bei deinem Liebchen gewiss."

(Z Jasenja. Z Bdrkow. Z Antona.)

Trmpo di minvetto.

=pj bM I

DI« Tr«nnnii(.
(Aus Jessen, Burg und v. Anton.)

A Bjela j» rsiyta ce • re - n», a pö »tri tog' lj«-«» jo rex - kwi-üa.
Dort «Ichet eia Ro'slrio icbSa rata «ad «etil, er - Uli -bei im Walde auf gr« » oem Rnsi.

Bjrla jo roiyca cefena,

Pö srez tog' ljesa jo rozkwitla.

W.ad. V.lkiliea.r. II.

1 Dort stehet ein Röslein schön roth und

Erblühet im Walde auf grünem Reiss.
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To mje nej' iedna roiyca, 3

To jo to rjedne zöwcysco.

.Skazalo swiijcmu lubemu, 5

, Skazalo jemu jo na jgru piü.'

, Piii zen , ty rjedny , na jgni k nani, 7

,Gaz oaSe 'iykne hujdu spat.«

Wöno tak z wjacorka buwaüo, 9

Rjedny tcn zjeäo k Rjedniskojcom.

„ SpiS Inder , laiyS , lubka möja? 11

„Staii zen ty gdrej a spusc mje nuls."

,N6ey ja nikogo neznajom, 13

,Teke ja nikog' nuti nespuscijom.'

r

„Neznajos ty mje pd nocy, 15

„RozmejoS ty mje pö rjeey. 44

„Po möjom z lazka slapanju, 17

„Po möjom z lazka klapanja."

„Zaswjes ty, rjedna, tu swjecycku, 19

„ Hogljedaj, lubcycka, chlö ja toi som. 44

,
Swjeeycka jo sc mje zgörjela 21

,Ze wSyknymi drugiaii groüecy. 4

„ Dobra nöc , dobru nöc , lubka moja, 23

„Tek naju wjerne lubosci. 44

„Tek naja wjerne lubosci, 25

„Njet woni 'sykne roztyla 'du. 14

„Woni se wiju pd swjese, 27

„Ako to perje pd wdze. 4
i

„Pxrje se pö wöze rozplynjo, 29

„Z wjetiikom se wöno rozdujo. 44

„Tak teke jo z tymi luboscami: 31

„ Lazce se gromadu zejduju."

„Lazce se gromadu rejdujo, 33

„Sjezko se roztyla iejduju. 44

Das ist ja, das ist ja kein Röselein,

Das ist ja das liebliche Mägdelein.

Sie sprach zn dem Liebsten: ,Ich sag' es dir,

,üeul komm' zum Besuch , zum Besuch komm' du,

, Wenn alle die Unseren gehen zur Ruh. 4

„Und kennst du mich auch bei Nachtzeit nieht,

„So kennst du mich doch, wenn mein Mund zu dir spricht.

„So kennst du mich doch, wenn ich auftrete leis\

„Und wie ich so leis' anzuklopfen weis. 44

„So zünde, du Schöne, doch an das Licht,

„Und sieh, wer ich bin und verkenne mich nicht. 44

, Das Licht ist , das Licht ist mir ganz verbrannt,

,Da ich mit den Andern reden stand. 4

„Gut' Nacht nun, gut' Nacht nun, o Liebste mein,

„ Gut' Nacht unsrer Liebe so Iren und so rein. 44

„ Gut' Nacht unsrer Liebe so treu und so rein,

„Nun muss ja ganz auseinander sein.' 4

„ Sie schlüpfet so leicht dahin in der Welt,

„Wie die Feder, die auf das Wasser fällt-
44

„Die Feder flicsst schnell auf dem Wasser dahm,

„Sie verwebt sich irgend wohin durch den Wind. 44

„Leicht geht sie zusammen und findet sich,

„Schwer scheidet und meidet und trennt sie sich. 44

Es war so des Abends im Dämmerlicht,

Der Liebste kam eilend, er säumte nicht.

„Wo schläfst dn, wo liegst du, Geliebte mein,

„ Steh auf doch , steh auf doch und lass mich ein.

, Bei nächtlicher Weile da kann's nicht sein,

, Da kenn' ich, da lasse ich Niemand ein.4

„ So ist mit der Lieb' es auch sicherlich
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XIV.

(Z Borkow.)

Splwal jo spiwal syJowik

N» jadnej gustej skrokowinee.

Cbtöga jo za nim posluSal?

Poslulal jo ten rjedny gylc.

,'Sykne te tuze spija a laze,

,Ja deb' tHd' chozis po tej

,Ja deb' lad' chozis po lej innre

,Za rjednyin zywcu gljedajucy.»

,£ykoe le zywia rjedne su,

, Jana pak jo tat nejrjednejsa.

,'Sykne te zywca wjenkach so,

.Jana ta njam;

, Och o mje lejdyr bozeycko,

„Coga som ja kuli cynita!

,Pefej mygla krynui wefcba a groba,

„Njet som sebje 'zela psekopca."

,Melc a neptac ty rjedne zywio!

,
Piekupc ma teke periezy.

, Ten myio kupis grod a wjaiu,

, Jane take nowe twarerie.

13

Nachtigall hat gesangen so schön

Wohl in dem dichten Ficbtengebäscb.

Wer hat der Nachtigall zugehört?

Zugehört hat ihr der schöne Bursch.

, Alle Well schläft and lieget schon,

.Aber ich schleich' an der Mauer herum.

«Aber ich schleich' an der Mauer herum,

nach der schönen Maid.'

,Alle die Mädchen sie sind schön,

, Aber die Schönste ist eine nur,

, Alle die Mädchen in Kränzen gehn,

, Aber die eine hat keinen Kranz.

„Wehe, ach wehe! mein lieber Gott!

, , Was hat das Mädchen denn gethanT

„Grafen und Fürsten konnte ich frei'n,

„Hab' mir den Kaufmann genommen jetzt."

, Schweige und weine nicht, Mägdelein!

, Gelder die bat der Kaufmann auch.

, Kaufen kann er dir Scbloss und Haas,

, Kaufen ein neues Gebäude dir.'

ZMrJp«lj»eAe.
(Z Njabozkojc, z Antona.)

Tempo di mmuetlo.

Vle Wiederkehr.
(Aus Naundorf, v. Anton.)

Ha »tij U Ii - p» wc tom do • !e ba wioa ic rjrd - nc zu - lc - ni.

»tekt ei - ae Lin - de dort In Thal, *ie grünet ja grü - oet aar

Stöj U lipa we tom dole,

Wona se

Wona se ehwjejo Um a bow,

Zoi ten wjetiik na -nju stöj.

Luby ten jjezo na wojna,

LuLka ta sjeice xdycbujo.

, Gai budu naljeto roze kwisc,

,Bodu ja zasej domoj pstf.'

Sie

dort im Thal,

Sie neiget sich hin, sie neiget sich her,

Wenn gegen sie webet der Wind.

Der Liebste reitet in den Krieg,

Die Liebste

.Wenn in dem Frühling die Rosen blühn,

,So komme ich wieder nach Haus.'

4*
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Bjeio to jaden naljetny zen,

Zöwco lo gumne ryjaio.

Zowio to gumne rvjaso,

Za swöjim lubym gljedaio.

Mimo (am rejtar rejlowal

Nu swöjim koniku na

Cefeuy mantel se zahobali,

Az jogo zöweo jog' spdznai nedej.

, Pomagaj bog si ,
ly rjedne zöwco,

Co Inder zjetai wc gumiic?'

, Zbjeras' ly luder jabluikow,

, StergaS ty tuder kwjetaäkow?'

„Nezbjeram zcdnych jabhiikow,

„Nestergam zcdnych kwjetalkow."

„Gljedam ja z dala za lubym,

„Az se wön niii „,„««.»

„Zinsa jo rowno sedym ljet,

„Ako möj luby jo na wöjuu jjei."

„Won jo nijc zlubil zasej psiÄ,

„ Gai budu na Ijeto roie kwis<5."

„Roze (e naljeto kwisachu,

„Luby ten z wöjny dorn nepsizo."

»Newjer, och dcwjer, ty rjedne zöweo,

,Wdn jo mjcl 'cora z drugeju zlnb.'

,Ja buda zasej tarn rejIowas,

, Colli jom' njeco ty psipowezc dai.«

„BuzoSli zasej tarn rejlowaJ,

„Psipowez wcle jom' dobrego."

„Dai ze wön na wsykno sporn nijo,

„Coi sebe njega smej gronilej."

„'Sykno, coz ja

„'Syknn som z wjeru

.ftewjer, och newjcr, ty rjedne zdwco,

,Zoga by ja ten samy bytl?'

, Ja kijel si jano tak buspytowai,

, Lee by ly drugego riemjeU.'

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

31

33

35

37

41

43

Es war das an einem

Im Garten da grub das Mägdelein.

Im Garten da grub das Mägdelein.

Und schaute nach ihrem Geliebten ans.

i

Vorüber dort reitet ein Reitersmann

Auf seinem braunen Rösselein.

Hüllt in den rolben Mantel sich ein,

Dass ihn nicht erkenne sein Mägdrlnn.

, Gott helfe dir, schönes Mägdelein!

, Was machst da in deinem Gärtclcin?'

, Liest du hier reife Äpfel auf,

, Pflückst du hier blühende Blumen ah?'

„Ich lese hier keine Äpfel auf,

„Auch pflück ich hier keine Blumen ab."

„ Ich sehe von Weitem nach meinem Schatz,

„ Ob er nicht irgend woher kommt."

„ Henl' sind es nun gerade sieben Jahr,

„Als mir in den Krieg der Liebste zog."

„Er bat mir zurückzukehren gelobt

„Im Friihlingc, wenu die Rosen Hülm."

„ Die Rosen haben im Frühling geblüht,

„Der Liebste kommt nicht aus dem Krieg.

,0, traue nicht, traue nicht, Mägdelein,

, Er hat einer andern sich gestern verlobt.'

, Ich werde wieder rotten dahin,

,Wenn du ihm was sagen lassen willst.'

„Und wirst du wieder reiten dahin,

„So sag' ihm nur viel Grösse vob mir."

„Er möge gedenken

„Was wir uns

„Was ich ihm alles habe gesagt,

„Das hab' ich alles auf/iclilig gemeint."

, Ach , traue nicht, traue nicht, schöne Maid

f

,Wie, wenn ich der Liebste selber wär'?'

, Ich wollte nur also prüfen dich,

,0b da nicht etwa 'n andern haltst.'
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„Kaga ja dejala drnfrrgo mjea, 45

„Gai huüoba atawne iatajo.

„Wocy pik pseeer gljedatej, 47

„ Zo by mdj Inby domoj id."

Bjctu tn racyeku lubcyccy, 49

Zloty ten pericenik na palack.

.Njenio ga dejJ ly ta mdja byi\ 51

.Nikula zedna druga nie'

„Wie sollt' ich denn eisen andern hab'n,

„Wenn immerfort mir trauert das Herz?"

„Wenn immerfort die Aagen sehn,

,,Ob mein Geliebter nach Hause nicht kommt?"

Dem Liebchen das weisse Händelein,

Das goldne Hinglein dem FingeHein.

.Jetzt sollst du ganz die .Meine sein,

,Nie nenn* ich eine andre mein.'

Baralekii hntojrnr.
(Z iNjabozkoje.)

,
Spod Rubinkn na lucyce

Koniki te slej rozpu&ilej

A doloj stej se las

Tak stej se rjedne bobojkalej,

Ai se ten klajask rozljcgaio.

'Sen se tea kiajaik rozljegaSo,

'Sykaa se tiawicka poehylaio.

Zo to jo zgonil z grodu pan

Na tym mje groze na

„ Hobsedlaj knliak konja

„Hobsedlaj bobojn dweju."

, ,'Coinrj mej jjes tarn .spo<i

„Spod Rubiäku na lucin."

„Tarn 'comej hulojis sarnieku

„Sarnicku z branyma woeyckomu.-'

,, S.imycku z branyma woeyckoma,

„Sarnycku z cerenyma licyekoma."

Sarnycka bjeio torna, glnpa,

'byknc jo sesicki zesriwala.

3

ö

7

II

13

15

17

19

21

B*r R«hfanaj.
(Aus Naundorf.)

die hat Kalhrinchen gefragt:

wir sie?

, die Wiesen — daselbst,

die Rösselein.'

.Unterhalb

.Weiden wir

Haben gelassen die Rässlcin frei,

Dass sich bewegte das ganze Land.

sich bewegte das ganze

Dass sich neigele all das Gras.

Als dirs erfuhr vom Schlosse d

Auf dem Schlosse , dem hohen , er sprach

:

„Sattle mir, Kutscher, das braune Ross,

„Sattle sie alle- beide nur."

„Unterhalb Rnbink lass reiten nns

„Unterhalb Rubink zur Wiese hin."

„Fangen dort wollen wir ein Rehlein ein,

„Reblein mit braunen Äugeleiu."

„Rehlein mit braunen Angelein,

„Reblein mit rolhcn Backelein.

Rehlein war so thöricht, so dumm,

Alle Netze riss es entzwei.
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'Sykne jo seficki zesriwala, 23

Hyäcer pak ricjo jiroa hubjegnula-

, Dobra doc , dobra noc , knmpanka möja, 25

»Wjecej se wizes mej riebuzomej.'

, Ja dejm bys jadna sluzabnica 27

,Na tym mje groie, na husokim.«

„To igan riedejS bys" sluzabnica," 29

„Ty dcjä bys möja ejgin knini."

„Ty dejä mje sedai za möjim blldom, 31

„Za möjim blidom na pSawym boce."

,, Na psawym boce, na piawej ruee 33

„Spod jaduym swjetlym hokeiickom. 4 '

Alle Netze riss et entzwei,

Aber ihnen entkam es nicht.

«Lebe wohl, lebe wohl, Freundin mein,

, \\ erden uns nmimermehr wiederselm.'

, Ich mnss werden 'ne Dienerin

,Dort auf dem Schlosse , dem hohen, dort'

„ Sollst ja nicht werden 'ne Dienerin,

„Du sollst mir sitzen an meinem Tisch,

„An meinem Tisch, an der rechten Seit'."

„An der rechten Seite, zur rechten Hand,

„An einem hellen Fenslerlcin."

xm
Aezwjernonel ntroeha.

(Z WjetoSowa.)

Strafe der Intreue.

(Aus Vetschau.)

Modtrato.

rs<g»»i» ja ni-kn-l* wjasotaf bvt, ak im »wiju lnbcyckn pod bsekam mjel, ak (ob awojn tabcycka nid

Kitmtlt noch war icb «o heiur, ao froh, all da mein Litbchen aar Seil* ich ft - habt, ab da main Liebchen aar Seit' ich ge -

Nejsom ja nikula wjasolsy byt,

:,: Ak som swöju lubeycku pöd bockom mjel. :,:

Som ja z riej rcjowal, kaz ja som kijel,

:,: Som ja ju pöskal, gaz ja som kijel. :,:

Som ja z riej Gubine na wiöe byt,

:,; Som scbje könja a wöz psepil. :,:

Som ja z riej domoj so), gaz ja som ksjel,

:,: Som ja ju psewozel, ka>. ja som ksjel. !,:

Gai pak som k jadnej drugej so),

:,: Tegdy som sebje jn rozgoril. :,:

1 Niemals noch war ich so heiler, so froh,

:,: Als da mein Liebeben zur Seit' ich gehabt. :,:

3 Habe getanzt mit ihr, wie ich gewollt,

:,: Habe gekiisset sie, wenn ich gewollt. :,:

5 War mit ihr da in Guben zn Wein,

:,: liabe vertrunken dort Wagen nnd Pferd. :,t

7 Kam dann nach Haus mit ihr, wenn ich gewollt,

:,: Habe geleitet sie, wie ich gewollt. :,:

9 Doch als zu einer andern ich ging,

:,: Hab ich sie mir gar sehr erzürnt. :,:
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(Z Jaseaja.)

- 51 —
XVJTI.

Der Plauderer.
(Ans Jessen.)

m
Tfmpo rfi mrnvetto.

1 i
1

3—i^'-r

Hljio m&j lo • by s wj»cor - kl , piyio

Abend» da kommt mein Ge - liebUr her, AbenJ*

Ptijzo möj luby z wjacorka, :,:

Z wjacorka jo U carna sma.

, Och, roztnilona labka moja, :,:

, Slari ze ty gorej a pole' mje nnti.'

„Spo noey nikogo ricznaju :,:

„Spo noey nikog' nali riepuseiju. :,:

, Neznajog ty mje Ick spo noey,

,Rozniejos ty mje spo Icj rjecy.«

, Spo mojim z eieba grorienju, ;,:

,Spo möjim z laika klapanju.'

„To ü ja dere rozräeju, :,:

„Z tobu pak wjcccj ncrozu."

„Ty zen sy wote mnjo dosl gronil :,:

„To jadnu weliku üwnu wjee."

„ Som ja jo zgrouil pijany, :,:

„Nuehtarny 'ca ja jo zaihelcai.*

mjei, :,:

na gubu bii"

„Ga dejS ty

„Gai 'co5 'Jym

„Ga dejS ty weüku piachtu injes, :,:

„ Gal 'coi ty 'Sykoyra gubo zalkai.»

moj ly by z wjicor-k», z wjacorka ja ta car - na im».

da kommt mein G<- lieb - ter ber, Abends da Ut e» Bn • iUr «ebr.

1 Abends da kommt mein Geliebter ber,

Abends da ist es finster sehr.

3 ,Ach aUerthetierstes Liebchen mein, :,:

, Steh' auf und lass mich bei dir ein.

5 „Nachts kenn ich Niemand, lass mich

„Nachts lass ich auch Niemanden ein."

7 , Kennst dn mich auch nicht in der Nacht,

,Die Sprache ja mich kenntlich macht.'

9 , Am leisen Sprechen borst dn's ja, :,:

\, wer ist da?«

11 „Nun ja, dich kenneu ist nicht schwer, :,:

„Allein ich mag dich gar nicht mehr."

13 „Du hast geplaudert, mir zn

„Von einer grossen Wundersach'.«

15 ,Hab' ich's gesagt im trunknen Mutb, :,:

, Verschweig' ich's doch mit i

17 „Ei, hast du auch eine so lange Uand, :,:

„Aurs Maul zu schlagen die Leul' im Land:"-

19 „Ei, hast du auch ein so grosses Tuch, :<:

„Der Leute Müuler tu stopfen genug?"

Tempo «V menuetto.

(Z Njaboikojc.) (Aua Naundrof.)

Zwjacorka, zwjaeorka well-ka Sma, haicaieyeki, drözcyckl wi - its orj', to-k« tag' solnjka »ty-iai «cj'.

ilt nicht mehr zn »eba, auch nicht zn hören die Nach« - gaH-

Z wjacorka, z wjacorka welika sma,

Seazeycki, drdzeycki wizei nej",

Teke log' solojka slysai nej'.

1 Abends , des Abends ist's Dunkel gar gross,

Pusssteg und Weg ist nicht mehr zu

Auch nicht zu hören die Nachtigall.
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Jaoo to rjedne zöweysco; 4

Wono tog' gdlacka piokaso

:

,
Ksjcl ie jo domoj psewözowas.'

„ Psewozii ja si defc 'cu, 7

„ Daloko sobu ja 'riepojdu,

„Datoko z tobu ja nepöjdu.»

„NaSe te rano slawaju, 10

:,: Wdni mjo görej wolaju." :,:

, Stawaj ie görej, ly jjezny kneeht! 12

, Sykne tc ralajc woral jjedu,

,Jaao ty rjedny spis a läiys.'

„Ncwolaj, riescokaj , mdtcrka möja, 15

„Ja Rom lu nocku tak malko spät,

„Som möju lubku domoj psewozowal."

„UaJnko, äyroko som z ricju 'sei, 18

:,: ,,Stowka pak z rieju gronil nejsoni.":,:

Nur das schöne Mägdelein

Bittet den Burschen, er möchte sie doch,

, Möchte sie doch geleilen nach Haus.'

„Wohl will ich dich geleiten nach Haus,

„Weil aber werde ich nicht mitgehn,

„ Weit aber werde ich mit dir nicht geho."

„Unsere Leute die stehen früh anf,

:,: „Rufen mich , raren mich , wenn es ist Zeit.** :,:

, Stehe doch auf, mein Fuhrknecht du,

, Ackersmann fährt zum Ackern schon aus,

,Nur du, mein Schönster, noch liegest und schläfst. 1

„Rufe nicht, schelte nicht, .Müuerlcin mein,

„Habe so wenig geschlafen die Nacht,

„Habe nach Hause geleitel mein Lieb.

„Weit und breit bin ich gegangen mit ihr,

:,: Hab' doch kein Wörtchen gesprochen mit ihr." :,:

Sftstowy.

(P.scz knjeza Komora Njaliozkojcach.)

di mtnuelto.

HlndrrntMf.
(Durch Herrn Koracr in Naundorf.)

Domoj kijet hji a da - lo - ko man, lokku mam tn-drr * ör-»oirjoni k nrj ; a rej-to-»ai kijtl, gab'

Mächte nach Haute, weit Ut'i voa bli*, hab1 hier ein Fi-ini-liebthen und darf aicht ta ihr; Ich rlt - le so «wo und

.+__. »

mjel, ba-l« nra-bii.<« »am, lo sc - do - lje-xo Uta.

habe keia Pfcr.1 , ri - nen Kcebeattack babMtb, der laagl aiir «icht hin.

Domoj ksjcl hys a daloko mam,

Lubku mam tuder a liesiiiejom k üej

;

Rejtowas ksjcl, gab' brunika mjel,

Grabiico mam, to

1 Möchte nach Hause, weit ist's ron hier,

Hab' hier ein Feinsliebchen und darf nicht zu ihr.

Ich ritte so gern und habe kern Pferd,

hab' ich, der langt mir nicht 1

(Z Gozda.)

Spadnula kukawka z bomu dotoj,

Do sriiersi wöna se zabila jo.

Chloi 'co tu nasu Hanicku mjes,

Ten den srdblane bublinki mjes.

(Aus Gosde.)

Fiel einst ein Kuckuck vom Baume herab,

Schlug sich zu Tode und sank in's Grab,

Wer unser Hannche. beirathen will,

Knöpfe gar viel.
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(Wot Lizy

Vorräte.

Jje-U •« kajeia >a - a«, kajeiaicka

i fofcreo io Gute, da-twi

bl-U, jje-li »1-m. firma-al,

v«r-l»r'»,Fakrleole fukreo «ort Tor-kei

,

Jjeli M knjeia na göscinu,

Knjezaicku su zgvbili,

Jjeli so mimo förmani,

Knjezaicku so wizeli.

Herrschaften fahren zu

Wurde ein Fräulein

Fuhrleute fuhren dort vorbei,

Sahen das Fräulein dort,

Na bjelym pjesaekn sexeoy, 5

Z cefenym jablusLom /ej^rawaey.

Do kjarcmy sa ju psiwjadb,

Piwe, wiiie psepifi.

Psirejtowali tarn rejtafe, 9

Ksjeli bys nocowane,

Jaden se zebral z tych rejUrjow,

Kjacmafki se hopsalal:

Kjaemafka, laba kjaemafka, 13

Joli (o wala zöwka,

Joli lo wasa hegen zöwka,

Abo jo sluzabna?

To ze» nej' naia hegen zöwka, 17

Teke nej' sluzabna,

To sa ju förmani psiwjadli,

Piwe, wiöe psepüi.

Kjaemafka, laba kjaemafka, 21

Psiwdajso mje psi nej spas.

Möja la wöla k tomn jo,

Joli tog' iöweyica.

Kjaemafka postolka seeiaio 25

Rejtax jej swjecaio,

Kjacmarka pöstolko spöscelaio,

Rejtaf swjeeku zagase.

Wie es auf weissem Sande sass,

Spielend mit Apflein rolh,

Haben es in die Schenke gebracht,

Vertrunken in Bier und Wein.

Kamen Reiter geritten dabin,

Wollten dort bleiben zu Nacht,

Einer der trat vor den andern hervor,

Fragte die Schenkwirthin.

Schenkwirlhin , liebe Schenkwirtbin,

Ist euer Töcbterleio das?

Ist euer eignes Töchterlein das,

Oder die Dienstmagd nur?

Das ist mein eignes Töchterlein nicht,

Noch eine Dienstmagd ist's,

Fuhrleute haben sie her mir gebracht,

Vertranken in Bier and Wein.

Schenkwirthin, liebe Schenkwirlhin,

Lasset mich schlafen bei ihr.

Meine Erlaubnis* geh' ich dazu,

Giebt sie das Mägdelein auch.

Schenkwirthin machte das Bette znreebt,

Bursche der hielt ihr das Licht,

Schenkwirthin machte fertig das Bett,

Barsche verlöschte das Licht.

Wea«

Do pol »oey dere spaitej,

Po pol aoey »e rozgraajaitej

;

Rejtaf len ebopit cöwco p4ai.it .

Wotkel ga sy, Ancycka?
'--».---'-. II.

29 Rahig schliefen bis Mitternacht sie,

Plauderten nach Mitternacht;

Retter der fing sie zu fragen an:

Woher bist, Aennelein, duT

5
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Ja som zen U mlodsa zdwka

Teg* paua Wintcmbörskeg'

Sy ty leg
1

pana mlud.sa zowka,

Ja sym jog' mlod*y syn.

Som si ja pytal tsinastc Ijel,

Zarejlwal slyrnasce köü,

Njent ak'lcj som si ja namaka),

Aä sy mdja nilodia solsa.

Kjacmarka zöwco görej wota:

Swila, swila, zeri bywa,

Stawaj mjc görej, ty üewesta,

Ty

Ja nejsom zedna ncwesta,

Tek zedna göspoza,

Gab' len möj slariy brati riebyl,

WjenaSk by

Gaz U> jo ten twdj slariy bralä,

Zo mal nana, mdlerku?

Nana log' mam ja na rynku,

Teke tarn mdlcrka.

37

41

45

49

Ich bin das jüngste Töcbterlein

Des \\ ioteiubergiscben Herrn
;

Bist da das jüngste Töchterlein',

Ich bin der älteste Sohn.

Habe gesucht dich dreizehn Jahr',

Kitt vierzehn Pferde zu Tod';

Jetzt aber hab
1

ich gefunden dich,

Jüngstes Schwesterlein mein.

Morgen nun wird es, der Tag bricht an,

Schenkwirthin rufet die Maid:

Siebe nur, stehe nur auf, du Braut,

Wirlhin so jung und fein.

Eine Braut die bin ich nicht,

Wirthiu nicht jung und fein,

Wäre raein ältester Bruder nicht,

Hält' ich verloren den

Wenn das dein ältester Bruder ist,

Vater und Mutter wo dann?

Väterchen hab'' ich dort auf dem Hing,

Mütterchen hab' ich dort auch.

Na rynk Um wönej psijjeieätej,

Paed dwdrom zastaitcj

:

Wolrynajso te nowe Vota,

Ja wedu rjcdnu mlodu.

Ja warn njel wedu rjednn

Sebe dobru gospozu.

Nam nejo trjobna zan

Tek zana göspoza.

53

Ja warn nie newedu rjednu mlodu,

Sebe dobru göspozn,

Wolcynajso te nowe 'rola,

Ja wedu mlodsu sot&u.

Möterka scai.ku si'claio

Ze zyzim zclcnym.

Ncsi5el.so it'azki ze lyiin»,

Ja som naueona pö pafe hys.

Rozuwaj se ty burske creje,

Obuwaj se bergarske,

Zeblckaj se ty bursku

Oblckaj se bergarsku.

57

61

65

69

Kamen gefahren w ohl auf den Hing,

Blieben da stehn vor dem Hof:

Oefl'nct die neuen Thorr mir nun,

Führ' euch
?nc schöne Junge zu.

Führ' euch 'nc schöne Junge zu,

Eine Wirthin mir selbst.

ja keine schöne Junge nicht,

Wirlhin nicht.

Oeffnet die neuen Thore mir nnr

Führ' euch 'ne schöne Junge au,

Doch keine Wirlhin mir selber nicht.

Mein jüngstes Schwesterlein nur.

Mütterlein da die Stege bestreut,

Streut grüne Seide darauf.

Nimmer die Stege mit Seide bestreut,

Bin schon gewohnt an den Schmutz.

Ziehe nun aus die Bauernschub',

Ziehe die Bürgerschuh' an,

Ziehe nun aus das Banernkkid,

Ziehe da
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(Z Anlona a z mlogicb wsow.) (Aus v. Aulon and aas vielen Dörfern.)

Vntlrrata.

Co-p» im nn-we-go igo - gl - Ja! Muj hl - by >• wu-le mnjo psrje. Ja pak j«m' U - kn ra-da
Wo.» ba-bc .Nene» «r - fahren icb jcUtl Meie Ucbiter dar will v»a mir fort. A-bcr ick gab' Uta den ^- Ui

dam a wontan

-Gl m
[}tl - k» tu - der.

Coga som nowego zgonila?

Mdj luby 'co wole mnjo pseje.

Ja pak jum' uku radu dam:

Woslari to Ijetko tuder.

, Wostanjom ja si lo ljetko tader,

, Ga 'iykno ja psecanijom.'

Col Uder piecyni« , psecarujoi,

'So za lebje zaplaiijom.

Was habe Neues erfahren ich jetzt?

Mein Liebster der will von mir fort

Aber ich geh' ihm den guten Rath

:

Bleibe doch dieses Jährrhen noch hier.

, Bleibe ich dir dieses Jäbrcbcn

, So zehre ich Alles dir auf.'

Was du verthust and verzehrest

Das bezahl' ich Alles fü

, Roztyla zöwco raz derbimej,

,A 'cosii roje zdarowai;

, Zdaruj tnje könika brunego,

,Ja na wöjnu sposegnjom.'

, Einmal, mein Schatz, ntuss geschieden

, Und willst dn beschenken mich,

, Schenke ein braunes Rösslein mir,

, Ich ziehe fort in den Krieg.

,Zgron mje a zgrori mje, ty luby mdj, 13 Sage mir, sage mir, Liebster mein,

, Ga buzoS ty zasej psis? Wann kommst du denn wieder zurück?

,To si ja spojzeS njamdzom, , Madeheu, das kann ich dir sagen nicht,

.Ja newjem sam, kdlary eas.« ,Irh weiss es selber noch nicht.

Gai pak pol IjeuSka huchadaso, 17

Wön z wojny dorn segnjaio.

Zöwco to slojaso ua proze,

Saiikcj sokni az do zeme-

.Spomagaj bog, ty rjedne zöwco, 21

,Jo len cas, ak pefej jo byl?'

Tan eas si mözo dere bys,

Jan drugego lubego mam.

Als ein halb Jährrhen zu Ende nun ging,

Zog er aus dem Kriege nach Haus.

Mägdlein wohl auf der Schwelle stand

Im Rocke fein lang bis zur Erd'.

, Helfe dir Gott, du schöne Maid!

, Ist noch wie sie war die Zeit?«

Wohl kann die Zeit noch dieselbe sein,

Doch bab' ich einen andern Schal*.,

Wdn seii wo jtpe za biidom

.Ja som ten rejtar nerodny,

.Ja si jogo zastajelijom. 4

25 Hinter dem Tisch
1

in der Stube er sitzt

Und schauet hinaus nach mir.

.Ich bin der Reiter so keck und

, Und ich erschiesse ihn dir.'
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Neslijelaj, neslijelaj , laby mdj,

To jo zen möj rtejmlodsy bratS

!

,Joli to teo twöj nejinlcxläy brall,

, Ga jo wön rooj nejlubsy War.'

nicht, schiesse nicht,

Mein jü'nster Bruder ist das!

Non, wenn dein jüngster Bruder es ist,

So ist es mein Schwager so lieb.

IX1T.
Mama proamlrka mr -YJntiozkoaJrrh m

Co ja som nowego zgonila, 1

Möj luby co wote mrie psec.

Pejez zen, pejez zen z wjernoslu,

Kötory cas buzoi zas psis.

, Kaga ü dem ja pejezes, 5

,Ja newjem si togo easa,

, Newjem ja, newjem ja togo casa,

,A teke rie teje stundy.'

Och pozmilony laby möj, 9

Woslai ty to Ijelaiko lad'.

Col luder psepijoj, psecarnjos,

To za tebje zaplasijom.

.Wostanjom ja to ljetasko lud', 13

,Ga Sykno si piecynjom

,Psepijom, psecarujom twöj dobylk' fien,

,Ja na wöjnu poiegnjom.'

Gal jo do cuzej« zeihe psijjel, 17

Ga spomnju wön na te stowa

;

Ilntirosi , bobrosi könja bruneg',

RejtowaJo zasej naspet.

Gal pak ku dwöraju psijjezo, 21

Ga zöwco sloj na prozc.

,Wec'ga ly zöwco Uk gjarde sy,

, Ai ty nie raz riehuwilaJ?«

Hada by ja si huwitala, 25

Psez drugego ja lie sihejn;

Wön sezi we jspe za blidom

A gljeda z tym hoknom wen.

,Som ja ten rejtar neroduy, 29

,Ja si jogo sastsjelijom,

, Na bara, na knjeza ja nie riedam,

,Ja ü jogo zastsjelijom.'

DMtelbe Lied «Ins« maaa las Bfannaorf «tat«

Was habe Neues erfahren ich jetzt?

Mein Liebster der will von mir fort.

Sage doch, sage doch aufrichtig mir,

Wenft kommst du wieder zurück?

,Ei, wie soll ich dir's sagen doch,

, Ich weiss ja nimmer die Zeit.

, Weiss dir und weiss dir nimmer die Zeit

, Und kenne die Stunde nicht.*

Ach, du mein Vielgeliebter da,

So bleibe das Jährehen noch hier,

Was du vertrinken, verzehren wirst,

Bezahl
1
ich Alles für dich.

.Wenn ich das Jährcüen noch bleibe hier,

, Verthu' ich dir Alles noch,

,Air dein Vermögen verzehre ich dir,

,Icb werde ziehn in den Krieg.

Als er hineinritt in's fremde Land,

Der Worte gedacht* er wohl,

Wendete tun sein braunes Boss

Und ritt hinwieder nach Haus.

Als er geritten zum Hofe kam,

Die Maid auf der Schwelle stand:

Mädchen , warum bist du so stolz,

Dass du mich nicht grüssest einmal?

Griissen würde ich dich so gern,

Um Einen darf ich es nicht

;

Er sitzt in der Slnhe dort an dem Tisch

Und schauet zum Fensler hinaus.

, Ich bin der Reiter so keck and so kühn,

, Ich schiesse dir ihn todt,

, Kümmre mich nicht am den Bauer , den Herrn.
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Neslajelaj ty rozmilony möj,

To jo ün möj nejmlodiy biatft.

,Joli to ten rwoj aejmlodiy bratS,

, Gm jo tek möj nejlubsy swar.'

Chozil jo rjedny po rynku,

Na rynku hokolo.

To pak Um riobjeio jeje lnby,

To bjeio jeje nejmlodiy brat*.

37

Schiess nicht, Allergeliebtester

Mein jünater Bruder ist das,

,Wcnn du dein jüngster Bruder ist,

liebster Schwager ist es.'

Schöner der gebt auf dem Ringe

Wohl auf dem Ringe umber.

Aber das war ja ihr

Ihr jüngster Bruder war

(Z Ochoze.)

.Ancycka, moteycka, mai bjele noikil'

„Slam aby njamam, twöja üebudu."

, Ancycka, motcycka bobros se ku mnje?'

„Njamögu, nebudu, mai Sera brodn."

(Aus Dracbbausen.)

1 .Hanncben, mein Kleinchen, du hast

„Ja oder nein, dein

Füsse!«

3 , Hannchen, mein Kleinchen , zu mir doch dich wende!'

„Kann nicht nnd mag nicht, hast grauliches Barlhaar."

(Lubenski.)

,Hancycka, lubcycka, bobros se kn mnje!' 1 , Hanncben , mein Liebchen , zn mir dich doch wende !

'

„Werde nicht, darf nicht, mich schilt meine Motter."

(Z Börkow.)

Gölcy te kdne napowachn,

Zöwco tak zalosne plakaso.

,Psec'ga ty placo) zowcysco? 4

„Psec'gä ja plakas nedebu!"

„Nana mam daloko we Pölskej,

„Mölerku mam ja llungerskej."

„Zjen su Sykne matucke,

„Do pasu welike, rjednucke."

„Malucke ak tc malinki,

„Rjednoeke ak te kalinki.»

1

3

7

(Aus Burk.)

Bursche die tränkten die Pferde sieb,

.Madchen das weinte so jämmerlich.

.Sage, was weinest du, Mägdelein? 1

„Was soll ich weinen nicht, traurig nicht sein!'*

„Vater ging lief mir nach Polen hinein,

„Weit dort in Ungarn ist Mütlerlcin mein."

„Alle die Kinder sind noch so klein,

„Nur bis zum Gürtel koch.

„So wie die Hin.l.cer'n sind sie klein,

„Wie die Kalinkcn niedlich und fein.*»
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WmjUwtm pomoc J* derma.
(Wol Bdrkojskieh zöwcow.)

Zolo jo iywco tSawieku,

Spyd tym mje guslu, spyd tym mje guslu

Hje/.ynu.

Tsawicki sebje nazolo,

Luby jo psijiol, luby jo psijsot

Zazbjcgnwal.

,B£ez pomoey som scbjc nazola

, Bzez pomoey buda, hzez pomoey badu

,
ZazbjegnusV —

&otsicka braüui p*a.saio,

Co jo to zvwio, co jo to iywco

Gronüo?

, , \V ync jo gronilo dere dose,

,,'Cora jo mjelo, 'cora jo mjeJo

„Z drugim zlub.'"

„ Sedym Ijet som ja jn lubo mje)

„Njet mje ju drogi. njet mje ju drngi

„Selma wozel."

„Jarmarka som ji skupowa)

,,A njet ja nejsom, a njet ja nejsom

„Skrygowat."

„Dejal so wo iywco bis a rys

„Ga dej wyne, ga dej

,,Myje bys."

'Cos ty so wo mnje bis a rys,

Twyja ja nikula, Iwyja ja nikula

Ncbudu bys.

„Njo'coi a njo'cos ty nikul mje mjes,

„Ga oiozoi tola mje, ga moioJ tola mje

„Do SyJkow hys.»

10

13

16

19

25

t&huiis; la« ve
(Aus Burk.)

Madchen das schneidet das grüne Gras,

Dazu auch dicbles, dazu auch dichtes

Gras hat sie eingeschnitten genug,

Da kam der Liebste, da

Hilfreich herzu.

,Hab' ohne Hilfe geschnitten das Gras,

,Werd' ohne Hilfe, wen!' ohne Hilfe

, Heben es selbst.' — '

Schwesterchen hat den Bruder gefragt,

Was denn das Mädchen, was denn das Mädchen

Habe gesagt?

„Es bat gesaget gut

„ Gestern ward es einem

,

,, Andern verlobt."

«Sieben Jahr bah' ich sie geliebt,

.Jetet bat'n andern, jetzt bat'n

M

„Viel bab' ich ihr zum Jahrmarkt

„Aber bekommen, aber bekommen

„ Hab' ich sie nicht»

„ Müsst' ich mich schlagen und zerrn auch am
„Mein mnss sie werden und

„Meine gewiss."

Magst du dich schlagen und zerr'n auch um mich,

Dein werd' ich niemals und dein werd' ich niemals

Werden gewiss.

„Willst du mich, willst du mich haben nie

„So kannst dn in die, so kannst dn in die

lir gehn.»

(Z Börkow.)

Lubcycka jo mje wotpisata,

Ai njo 'co mje wjecej lubo mjes.

Dwje drngej stcj mje psipisalej,

Ai 'cotej mje hobej razi mjes.

a>o»|»et«er Er**.tx.

(Ans Burk )

Mir bat mein Liebchen abgeschrieben,

Dass sie mich nicht mehr haben will.

Haben zwei andre mir zugeschrieben,

Dass sie mich beide gern haben woU'n.
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(Z Golbina.)

'Syknu som Saksku ja bobchozil,

•'Syknu Saksku a Derinsku:

Ale tarn zedna tak rjedna nejo,

Ak U möja luba lubka.

(Aus Gulben.)

Habe durchreiset ganz Sachsenland,

Sachsenland und Thüringerland

:

Aber so schön ich noch keine dort

Wie mein liebes Liebchen fand.

Zaiom.
(Z Anton..)

Medrrata.

IllndrrnU*.
(Von Anlon.)

Aigronmjt» zp-ei mje ty rjedne iiw - io , t ki-ta-ri* c«j 'coi m<> - ja fcyär Ka-ga ja de - ho

Und »a-ge doch, »a-ge doch, liebli che Maid, vm welche Zeit wlll.l du die Mei-ni-g« »eint WieMlI-leh re-de.,

t tobo (To - nis, gai ty ty

r. - de« mit dir, du da bist

Zgron mje a zgrou mje ty rjedne zöwco,

Kötariz cas 'coi moja byst

, Kaga ja debu z tobu gronii,

, Gai ty sy wjecej, neili ja. 4

Und sage doch
, sage doch , liebliehe Maid,

Um welche Zeit willst du die Meinige seih?

, Wie soll ich reden , reden mit dir,

, Da du bist mehr, ja viel mehr als ich?'

Kvtassk.

(Z Liikowa a z Antona.)

Sykne te luie lezo spe,

Ja dern jjezdzis po lych nocach,

Po lych mi smjatych wjarorach,

Gljedajucy tych byüych gwjezdow.

Kdtaraz gwjezda nejbyliej swjesi,

Hobswjesijo 'iym gorkam , dolkam,

Hobswjesijo 'iym görkam, dolkam,

Teke tej möjcj lubcj lubce.

Gai zajtia rano zen buwaso,

l'ariko log' kaecbla görej wola:

, Stawaj mi görej , ty jjezeny knecht,

, Dawaj tym könjam ten futer! 4

»er Kutscher.

(Aus Gross - Lieskow und v. Anton.)

Die Leute, sie liegen, sie schlafen all,

Nor ich muss umherfalircn in der Nacht,

Blickend zur finstern Abendzeit

Auf die hclUcuchtenden Sterne hin.

Der Stern , der am hellsten am Himmel erglänzt

Der scheint allen Hergen und Thälera amber,

Scheinet den Bergen und TbSlern umher,

Scheinet der meinen Geliebte slen auch.

Weon's Tag wird frühmorgens bei guter Zeil,

Da rufet der Herr den fahrenden Knecht:

, Fahrender Knecht erwach' und steh' auf,

.Schölle den Pferden das Futter mir vor.

Digitized by Google



„Ten toter, ako te koni jjeze, 13

„Na möjej bylej nice lazy.

„Na jadnej nice spi moja lubka,

„Na drogej wjenaik zelony."

„Äerad by ja ju zawotal, 17

„Nerad by teke ja ja zbuzil.

„To su le naju powesä

„Wot möjog' nanka a möterki."

,,'§ym kralam, wefcham jo wolpojezela, 21

„ Na rjedneg' gölca jo zwdlila,

„Na rjedneg' gölca jo zwdlila,

„Renz dej ja nimerne zazarbowas"

„Das Patter, das fressen die Pferde soll'n,

. . Bereit auf der Hand schon lieget es mir.

„Liebchen die ruht auf der einen Hand.

„ Uad anf der

„Nor ungerne warn" ich sie rufen die Haid,

„Nor ungerne ward' icb wecken mein Lieb.

„Unsre Geschichten sind das nun so

„Von meinem Vater und Mutter her."

„ Sie hat es wohl Rön'gen und Fürslea versagt

„ Und hat sich den schönsten Burschen erwählt,

„Hat sieh den schönsten Barschen erwählt,

„Welcher sie ewig versorgen soll."

n r lab

(Lubenski.)

Btmrh des Geliebten.

(Labenski.)

-¥—r-

Z4wi« to eboii po dwvra, iiwta tt thtü fo dwöre we «w«j«j Uikq k««al-ce, we «wcjej iaikej koiol-

Wwdelt im HoP das Nardelcio, wasdellia Uof du Wade -1«

Zöwio lo cbozi po dwöre, :,:

We swojej sankej koiulce.

Glowicku sehe glaza&o, :,:

Wjenaik ten na glowku slawjaio. :,:

Rjedny ten jjezo ku dwöru, :,:

Na swojem köniku na brunem.

Jjeducy sehe myslaJo, •,:

Co swöjej lubcycoe psegronis 'co. :,:

Psegroni slowko abo dwej ; :,:

Zo wön tog' könja stawis dej. :,:

,Wez jogo, rjedny, piez wjaiu :,:

, We möjog' nana nown groz.'

. Tain jomu howsa nasypaj, :,:

,A jomu teke wddy nalejT' :,:

Zöwco to wödtt lejaio,

'§a rucka se jej swjesaio.

1

3

5

7

9

11

13

15

Wandelt im Hof* i, :,:

Putzte sich sehr das Köpfelein, :,:

Setzt* auf das Röpflein das

Hofe

Auf

Während des Reitens bedenket er sieb, :,:

Was er dem Liebchen sagen will. :,:

Spricht dann ein Wörtlein oder zwei,

Wo denn ein Stand für das Rösslein sei. :,:

, Führ
1

es Geliebter, nur durch das Haas, :,:

, Führ' es in Vaters neaeo Stall. 1
:,:

, Schiitt' ihm da vor den Hafer fein, :,:

, Giess ihm da auch sein Wasser ein. 1
i,:

Mädchen das po&s ihm das Wasser ein, :,:

Schön erglänzt ihr das Handelein. :,:
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Wol jeje ztotnych perlcenjow,

Kenz bjeio krynuta na markow. :,:

Ak jo jej rjedny Senkowal.

$ym dragim na prjodk aknpoival. :,:

17

1»

Von ihrt

Welche

Die der

Die er

Ringelein, :,:

bat;

at. :,i

llunriona
(Lubenski.)

Rjedny jo luby daloko

Sa tycb mi mrokacb Turkoj»kieb

A ta rjedna pryncesyna

Wot Fraocowzarja piejc

* rria

(Lubenski .J

An der türkischen Gräoz' in der Fern"

Ist der schöne Gelieblc mein

Und von Franzosen weggeführt

Ist das

<Z Njahoikojc.)

Cejo to zöwco?

Ja jog' rieznaju.

St'el mi tu stomku,

Som zins pijany.

Scel mi tn stomka,

Ja kijel rad

1

3

5

•ehlftflrl*« Ben
(Ans Naundorf.

)

Was für ein Mädchen!

Thn' es nicht kennen.

Mach' mir das Bell«,

Ich bin betrunken.

.Mach'

Müdrralo.

(Lnbenski a dinge.) i u. Andere.)

Grödka Um ja tak welc mkdreb piltow. 'Sykae «je raii piwko 'dg. Gaz JU »« w4 - ii da kjarenjr ujsli.

In Sprr» - brrf pebf* viele jtt.fr Bancbr, and al le gebca fera zu Bier. AU >ie aaa zaaaamra ia die

xa blide »a te le-te-da-li.

ha - bea aa dra Ti*eb sie aicb g

Gnidku tarn jo tak

Wele mtodych göleow.

'Sykne mje raü

Na piwko 'du.

Wtad. Volkslieder II.

In Sprcmberg giebt's

Viele junge

Und alle gehen
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Gaz sa se wdai

Do kjarcay zcjsli,

Za blido su se

Ze*edali.

Skladowachu tarn

Skladowachu daj!

Sykne gromaie

Po krosyku.

Psiujasco wy natu

Piwka a wiaka,

'Comy warn sykno

Z wjeru zaplasis.

Gaz s« m wöae

zoapijali,

Sa sehe wjaselc

Zajaskali.-

Gaby my mjeli

Tc male köstki,

Ksjeli my swtfje

Lnbki zejgrawai.

Rjedny wusczo

Te sedymnasce,

Spögljeda na swoju

Luba lubcycku.

,0j möja lubka

.Rozmilona gubka,

, Kak si ja Icjdar

,Zabys debu.'

Rjednemu swöjej

Tak lulo bjeso,

Piez druge won pak

ISesDijejaso.

,Pseskoc ly rjedna

,Tu inalu tawcko.

, Coniej se rjedne

,Njet huwiui. 4

17

25

33

AU sie

Iu die Schenke

Haben an den Tisch sie

Sich geseteet.

Legten zusammen

Alle mit einander.

Einen Dreier

Jeder gab.

BriDget her uns, bringet

Bier und Wein, wir

Alles das gerne

Euch bezahlen.

Als sie dort »ich

Satt getrunken

llaben fröhlich

Sie gejauchzt.

Wenn wir nur hier hätten

Unsre kleinen Würfel,

Wollten wir um unsre

Liebchen spielen.

Der Geliebte

Warf die siebzehn Augen

Einen Blick warf

Er ihr zu.

,Ach, du Hcrzgelicbte,

,Theures, süsses Mädchen,

,Wie soll ich dich leider

, Jetzt vergessen!'

Dem Geliebten

War so leid um Seine,

Dürft' es aber

Zeige« nicht.

,
Springe , Allerschünste,

, Über'» kleine Bröekehen,

, Wollen hübsch us

f«7l»r.

,Och luba lubrycka

, Psewöz mje domoj !

'

„.N'ebudu, nesihejn,

(V. Anton )

,Ach, bebe» Liebchen raein,

, Führ mich nach Hause.*

„Werd' es nicht, darr es nicht,

„Mich schilt die Mutter."
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Möterka zu zöwcow

Ze srjepku ganja

Gölcoju ze zowckom

, Och Ittba lubcycka,

,
(loga ty cynis,

,Gaz ty lej mdterce

,'$o hupojedas?'

„Psec'ga to nederu?

„Sak sy mje zlubil,

„Az 'cos mje zebras.

,, Wjerno »ebuzo !

"

, Wjerne a z wjeru som

,Ja si to zlubil:

, To jo Utk wjerno, ak

, Na nebju slyrico.'

, Psec'ga ty wote mnjo

, Tak grozne myslii?

, Ja rfbm si podwölU

,Cclu butsobu.'

, Ocb laba molerka,

, Psec'ga tak scokas?

,Ja som to züwcyst'o

,Sete hugljeda).'

,„Masli ty perieze,

,„Aby huptasil?»«

,Styri mam benezki

,To jo möj dobytk.«

13

17

21

läuft mit den Scbett

Hol/ nach der Toebter,

L5sst mit dem Barschen niebl

Mädchen zusammen.

, Ach , liebes Liebchen mein,

, Sage, was machst du.

, Das* du dem Mätterleiri

, Alles erzählest?'

„Warum denn soll ich nicht?

„ Hast ja versprochen,

„Dass du mich nehmeu willst; —
,,Wird wohl nkbl wahr sein?"

, Wahr und aufrichtig ja

, Hab' ich's versprochen

;

,Das ist so wahr und klar

„Wie Himmeksonne.'

, Warum so garstig willst

,Du von mir denken?

, Dir untergeben ist

, Gänzlich mein Her««.'

,Ach, liebes Mütterchen,

»Sage, was schiltst du?

.Habe

,J.

„,Hast du auch Pfenuige

,„Um zu bezahlen?'"

,Uabe vier Pfennige,

,Das ist mein Reichthum.'

(Z Borkow.)

Andilnte.

(Aus Burk.)

Plakat« H»nlr», phAita Hanira « - dym Ijct pi« «wojrs' tu- beg', piettwöjrj' Ii- heg-' me - nja dla.

Weiiicle Äaneleia , wrinetc Äaaclcia »I« • ben Jahr am, ibre« Liebs«co, oa ihres Ltebitca N« - mra

Plakala Bauiw :,:

Sedym tje4

Psez awöjeg* Inbeg .,:

Menja dla.

Weinete Ännrlcin :,:

Sieben Jahr

:,: Um ihres Liebsten :,:

Namen.

•
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Prjeni raz gromaze :,-

Wjacoraitej,

:,: We swdjora nowem :,:

Stwarcnju.
,

Psizalo k nima :,:

Psosarik,

:,: Nekijeso spiwas, :,:

Bjatowas.

To zen raje riebjeso :,:

Psosarik,

:,: To zen mje bjeio

Jeje luby.

13

Das erste Mal,
'

:,: In ihrer neuen :,:

Wohnung dort.

Kam da zu ihnen :,:

Ein Bettelmann,

:,: Wollte nicht singen,

Betcu nicht.

Ist doch gewesen :,:

Kein Bettelmann,

:,: Das ist gewesen :,:

Ihr lieber Schatz.

(Ze Zylowa.)

Bodku

Tak rozterganu,

tjtü radnu kopico,

Chljeba i

und
(Aus Salow.)

Häuschen verfallen, j*

Löcher in allen,

Kinder ein Haut", o Noth!

Nur eine Krume Brot.

KulMkowe «tatkl..

(Z Brjazyna.)

'Co! ty wezes, chto ja som?

Ja som z grodu kutiak.

2ensku bis a prwo pis

Njok ja

K«it«*h*r*l««e.

(Aus Briese.)

Willst du wissen, wer ich bin?

Bio vom Schloss der Kutscher.

Schlag die Frau und trinke Bier,

Dies verschwör' ich nimmer dir.

(Lunenski.)

Dorna jo nuza,

Napoli dwje,

Chtoz njama chljeba,

Tomu jo zlje.

«rönne Noth.
(Lubenski.)

Zu Haus, im Felde

Zwiefache Notb!

Schlimm ist's für jeden,

Wer hat kein Brot.
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XXII.
ITHTersI«

(Z Bdrkow a drugich mjest.) (Ans Burk und Orlen.)

Andante.

3=3
Waije-tal jo luby cot- ulk. wet tog' drjewa »jezo- weg«. G»ijo Jen »in wt^jeUi, apüeil je jea « we-aa.

, baa-la e» voa AI« es fertig war gebaut* Ii«, er e. auf, Wa**er bia.

Wuzjelal jo lnby colnik

Wol log' drjowa wjczowego.

Gaz jo jen wdn wuzjelal,

Spnseil jo jen na wodu.

Sptowaj, splowaj colnik möj,

Psecer bliiej ku grodn.

Ku grodu wdn psiplel jo,

Pü groze jo zastanut.

"äykne luie spacbu Um,

Ak to rjedne z«wco nie.

Sezalo jo sezalo

We tan

Zo lubeg' upyUlo

Bjrlem groze hosokim,

Cerwcne tam psjeto jo,

pak

ändra jo taaa zjelalo

Swojom' lubem' nejlubSem',

,
SpuScej se ly luby mdj

,Pd lej Snöre iyzancj.'

Spulcal jo se lnby spusrat

Po lej andre iyzaaej,

Po tej andre zyzauej,

Po lej wdze dtymokej.

toi jo rjedne zdwcyico,

Zok jo jogo Inbcycka.

„Tak dlujko lubka mdja,

„Ak ta wöda dlymoka.«

,Gak U wöda hubjegnjo,

,Naju lubosc zajzo.'

„Wdda nikul lielmbjrgnjo,

„Lnbosc nikul nexajzo."

-
5

13

17

n

29

Liebster bauetc ein Kähnlein,

Baute es von Rüsternholze.

Als es fertig war gebauel

Liess er es aufs Wasser hin.

Schwimme, schwimme, liebes

Immer n*her zu dem Schlosse.

Bei dem Schloss' kam's angeschwommi

Bei dem Schlosse blieb es atehn.

Schliefen dort noch alle Leute,

Schönes Mädchen ausgenommen.

Dieses silzet, dieses sitzet

In dem bellen Fensterlein.

Als ihn nun das Mädchen merkte.

In dem weissen Scbloss, dem hohen.

Hat sie rolhcs Garn gesponnen,

Hat sie grünes Garn gezwirnt.

Hat gedrehet eine

Ihrem Herzcnsallerliebslen

:

, Schwinge dich, Hrrzensallerliebster,

, An der seidnen Schnur empor.

Und geschwungen bat der Liebste

Sich empor an scidnrr Schnure,

Sich empor an seidner Schnure

Urbers Wasser mächtig tief.

Wo das schone Mädchen weilet,

Wo sein Hcrzensliebrhen wartet.

„Wirst mein Liebchen sein so lange,

„Als es tiefe Wasser giebt."

,Nun wenn sich verläuft das Wasser

, So vergehl auch unsre Liebe.'

„Wasser das verläuft sich nimmer."

„So vergeht die Lieb« nicht."
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Pöz spat.

(Z Börkow.)

, Pöz spat , luba Litt

,Pöz laiat, Liza,

,Pöz laiat, pöz laiat ku mnjol'

„Zo bzemoj laiat?"

,Na sloihc, Liza;

,Pöz laiat, poz laiat ku mnjo! 4

„Sloma jo dhijka."

,DejS rubai, Liza;

,Pöz lazat, poz laiat ku mnjo!'

„Z eym deba nibas?"

, Zc sekercom , Liza

;

, Pöz laiat , pöz laiat ku mnjo !
*

„Sekerc jo lupy."

,
Dejs tocvs, Liza;

,Pöz laiat, pöz laiat ka mnjo!,

„Na com pak tocya?"

,Na brasu , Liza

;

,Pöz laiat, pöz laiat ku mnjo!'

„Ze budu bnis bras?"

,Dejs kupLs, Liza;

,Pöz laiat, pöz laiat kii mnjo!'

10

13

17

•ciliaren.

(Aus Burk.)

, Komm schlafen . lieb Liebchen,

,Komm,lege dich,

,Komm schlafen,

„Wo werden wir liegen? 1 '

,Im Strohe,, lieb Lieschen;

, Komm schlafen, komm schlafen

„Das Stroh ist zu länglich."

„Womit soll ich hacken?"

, Mit Axteben, mein Lieschen;

, Komm schlafen, komm schlafen zu

„Ach, stumpf ist das Axtlein."

, Musst schleifen , mein Lieschen

;

,Komm schlafen, komm schlafen zu

„Womit aber schleifen?"

, Mit Schleifstein, mein Lieschen;

air!<

air!«

mirl 4

•!'

•ir!«

„Wo find' ich den Schleifstein?"

, Musst kaufen, mein Licachcn;

schlafen zu mir!'

Hrugl luby rjedii«<jli7.

(Wol Lizy Dcsanojc Börkowarh.)

Tempo di mtnuetlu.

tievor*Ma;<e m»lle CrHebte.

(Von Elisabeth De&cban in Burk.)

De-ja-lo iyw - ho r»-no »la - wa», de-ja-ta »y - na, de - ja - ta wy - n« lia-vi-rkn li>i.

Mafdelelu hat gewinnt fro-hc auf-stcha, bat gemusil, hat gcaioMt, «ra» ubaeldf», Grasuliarldtn.ürajiitliicidrBgtha.

Dejalo zywco rano stawas,

Dejala wyna, dejala wyua

TJawicku ios.

TJawicki sebjc naiola

Zojoknejpsijsol, zo jo k nej p«jJol

Jeje luby.

i Mägdelein hat gemusst frühe aufstehn,

Hat gemusst, hat gcmussl, Gras schneiden, Gras schneiden,

Gras schneiden gehn.

4 Als sie geschnitten des Grases gentnj,

Kam zu ihr, kam zu ihr Liebster ihr, Liebster ihr,
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Luby Uk wel^in zrnbauy jo.

,Obal mje radneg\ obal mje rjcdneg'

,
Strowego zasV

Kaiina jo rjcdocg' obalila,

Ga je jcj radny, ga je jej rjedny

Ncd rnnrel.

Ze njet zeju Jose mlodych gylcow,

Ai mje mcg' radneg*, az mje meg' rjedneg'

Donjasu?

Ze njet zeju Soso mlodych zywiow

Ai mje meg' radueg', az mje meg'

Psewoze ?

Na kjarchob jogo donjasechu,

.'Syken se kjarrbob, syken se kjarchob

Zaswjcsi.

To 'io tych zlotych pcrlccnjow dl«

Ak jo myj radny, ak jo royj rjcdny

Skupowat.

Naljewaj, naljewaj polny glask!

Yn sloj myj radny, yn sloj myj rjedny

Za zurjami.

Ten jo lak radny, ak ten jo byl,

Ysccr zem üi raz
,
ykcer zem Iii raz

Rjednejsy.

7 Ach der Geliebte, er ist so «ehr wund:

.Liebchen, verbinde mich, damit ich

.Wieder gesund.«

10 Schöne verbindet den Trefflichen gleich,

Da ist der Treffliche , da ist der Schöne ge-

storben sogleich.

13 Woher ich aber nun sechs Barsche hab',

Dass sie den Trefflichen, dass sie den Schonen mir

Tragen an Grab?

16 Woher ich aber nun sechs Müdrhen hab',

Da*s sie den Trefflichen, dass sie den Schönen mir

Leiten zu Grab?

19 Hin aar den Kirchhof da brachten sie ihn,

Der ganze Kirchhof, ja der ganze Kirchhof der

Erhellte sich.

22 Das ob des goldenen Ringleins geschah,

Welchen mein Trefflicher, - - ; -

Hatte gekauft.

25 Giess' ein ein volles Glas, dir und anch mir,

Dort steht mein Trefflicher, dort steht mein Schöner schon,

Dort an der Thür.

28 Der ist so trefflich wie jener mir war

Er ist ja dreimal noch , er ist ja

Schöner sogar.

(Wot Lizy Husokojc Börkowach.)

Z cozejc zeihe fdrmani

Psiwjadli nam weil slarycli zjedow

:

Za skörku chljeba dwa slarcj zjeda.

Z cnzeje zeme förmani

Psiwjadli nam wot starych babow:

Za stare grabe dwje starej habe.

Z cuzeje zeme lürmani

Psiwjadli nam wol rjcdnych goleow -.

Za pol parla rjednego kjarla,

VerwehIe4ene Prelee.
(Von Elisabeth Husek in Burk.)

1 Fulirleut' aus fremden fenicn Land

Haben gebracht uns alle Männer;

Für ein Brotrindchcn zwei alte Männer.

4 Fuhrlcul' aus fremden fernen Land

Haben gebracht uns alte Weiber;

Für'n alten Rechen zwei alle Weiber.

7 Fuhrleul' ans fremden

Haben gebracht uns schöne Burst-he

:

Für 'ne halbe Perle einen schönen Burschen.
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Z cuzeje zeiiie fdrmani 10

Psiwjadli nani wot rjednicli zdwcow:

Za towzynl lolari dwje rjedoej zowci.

Z cuzeje zeihe formani 13

Psiwjadli Dam wot mlodych muskich

:

Za kulku guski dwa mlodej muski.

Z eazeje zemc formani 16

Psiwjadli nam wot mlodych ienskich;

Za twardy lolai- dwjc inlodcj zenskcj.

Fuhrleut' aus fremden fernen Land

Haben gebracht uns schöne Mädchen:

Für lausend Tl.aler zwei schöne Mädchen.

Fuhrleut' aus fremden fernen Land

Huben gebracht uns junge Männer:

Fiir'n Käulchen Semmel zwei junge Männer.

Fuhrleut' aus fremden fernen Land

Haben gebracht uns junge Weiber;

Fiir'n harten Thaler zwei junge Weiber.

Lubka wjeorj nejo.

(Z Njaboikojc.)

Gaz ja se wjaeor spat lagnul,

Cowato se mje jo tak slodke. :,:

, SpiS müja lubka ab' waebujos,

,Ab' lazyi sjezkim cowanjn?

„Ja how Jazym , spim ab'

„Ja wizim, zajlanjcse zorja görej du." :,:

Zorja so zejili husej tych" gwjezdow,

Pola mojeje lubeycki byl byl ja rad. :,:

Howam tog' könja , mani ja woliy mjac:

Moja lubka jo mje dobru noc data. :,:

„Ja ga si liejsom jeje dala,

„Ty sy se je jo dere sam wezel." :,:

Lubka jo byla, njent wjecej nejo,

Wjcne jo sebje wöna zgubüa. :,:

(Aus Naundorf.;

1 AJs ich des Abends nieder mich legte,

Träumte so süss mir, träumte so süsa mir. :,:

3 , Schläfst du, mein Liebchen, schläfst oder wachst duT

.Oder liegst du im schweren Traume?' :,:

5 „Lieg' hier und schlafe, schlafe und schlaf nicht,

„Sehe die Morgenrölhc aufgehen."

Sie hat gesieget über die Sterne,

Bei meinem Liebchen war' ich so

Pferd ist beschlagen , Schwert ist geschärfet

:

Liebchen bat mir den Abschied gegeben. :,:

„Nein, nein, ich hab' ihn dir

„Du hast ihn schön dir selber

11

13 Liebchen einst war sie, nun ist sic's nicht mehr,

io CO
(Z Börki.

Dwa gölca zjestej,

Na pölko ksjeslej,

Wdnej se rozgranjastej,

Ze jeje lubka jo.

die wraclaef
(Aus Burk.)

Zwei Bursche geben,

Auf's Feld zu sehen,

Sprechen davon so frei.

Wo denn das Liebchen sei?
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(Wol Burkojskich zöwiow a z drugich mjest) (Von den

AllegrtKo.

Orten.)

Srei ByT-kow itoj Ii • f* tak «r*l - gia «• - le -

Za Bork in der liiltea da graul ci - »« Uo

TT 1

d«
, jjede - woj tak wel - gia te - le - na.

4c, —'-- <ia griiat ei - ae Lia • de.

Srez Byrkow stoj lipt

Tak welgin zelena,

Jjedewoj

Tak

Spyd deje pachola

Tak welgin zrubana,

Jjedewoj

Tak

Zo zgonilo zywcyldo,

Zbjeralo zelisda,

Jjedewoj

Zbjeralo zcliic».

, Nezbjeraj zeliica,

,&yj sariku koiulku,

,
Jjedewoj

,Syj sank

Mlodeg' z dwyrn njaseoho,

Wele lozi za nim 'zo,

Jjedewoj

Wcle luzi za nim 'zo.

13

17

Zo Burk in der Mittrn

Da grünt eine Linde,

Da grünt ek

Zwei Jünglinge

Darunter verwi

Jüderoi

!

Als Mädchen es hörte,

Da sammelt sie Kräuter,

Jüdevoi

!

Da sammelt sie Kräuter.

,0, sammle nieht Kräuter,

,Ein Hemdelein nähe,

.Jüdevoi!

,Ein Hemdelein nähe.'

Hinaus sie ihn imgen

Viel Volk hinterher

Jüdevoi I

Viel Volk hinterher.

Nej^erwej jeg' lnbka

Mjazy dwjema drngima

Jjedewoj

Mjazy dwje

21

Zowcylco plakaio,

Bjelej ruecy

Jjedewoj

Bjelej ruicy

, IVrplac ty wo tego,

,Sak mal lad
1
mlodego,

,Jjedewoj

lud' mlodego.'

Wead. VeUUlieder II.

Vor allen sein Liebehen

Ging zwischen zwei andern,

Jüdevoi

!

Ging zwischen zwei anders

Das Mägdelein weinte

Und brach ihre Hände

Jüdevoi

!

Und brach ihre

, Nicht weine um diesen,

, Jüdevoi t

, Hut hier einen Jüngern.'

7
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„Co su mje mlodosii,

,, Gaz ricjsu labosci,

„ Jjedewoj

„Gaz riejsu lubosti."

„Jo wyn umi'el mojog' (IIa,

„ Ca ja dum res jego dla

,, Jjedewoj

„ Co ja bumres jogo dla."

37

„Was killt mir die Jugend,

„Wenn fehlet die Liebe?

„Jüdevoi!

„Wenn fehlet die Liebe."

„Für mich starb der Liebsir,

„Für ihn will ich sterben,

J üdevoi I

„Für ihn will ich stoben."

„Toi man. ja

„Alt mje wyn

Jjedewoj

„Ak mje wyn «kupowal."

„Jaden do se stajila,

„Drogi za nim ebistta

„Jjedewoj

„Orogi za uim coysila."

„Zakopso wy naju

„Spyd lipu zeleneju

„ Jjedewoj

„Spyd lipo zeleneju."

„Sazco nad nama dwa psuta

„Dwa püuta winowoj

„Jjedewoj

„Dwa psuta winowoj."

Psuta lej roscaStcj,

Gaste grariki mjcjaStej,

Jjedewoj

Gaste grariki mjejaStcj.

Groinada se spljesaslej,

Z wjeru lubo mjcjaslej,

Jjedewoj

Z wjeru lubo mjejastcj.

41

45

49

53

57

61

„ Hier bah' ich zwei i«<r»cr,

„Die hat er gekauft mir,

„Jüdevoi I

„ Die bat er gekauft mir."

„Eins senkte sie in Bich,

„Warf* andr' hinter ihm her.

,, Jüdevoi

!

„Warfs andr
1

hinter ihm her."

„Begrabt nun uus beide

„Dort unter die Linde

„Jüdevoi!

„Die grünende Linde."

„Pflanzt auf uns zwei Reben,

„Zwei Reben des WVinslucks,

„Jüdevoi!

„Zwei Reben des Weinstoeks.*

Die Reben sie wuchsen

Und trugen viel Trauben

Und trugen viel Trauben.

Sie liebten sich beide,

In Eines verflochten

Jüdevoi

!

In
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(Z Borkow, Njabozkojc a drugirh wsow.)

3= 3^ =f=£

(Aus Burk, Naundorf and andern Dörfern.)

na kosuln kasa&o, :,:

Bögata pak jej tak zaso :

, Psec'ga ly kasal kosolu, :,:

, Gnz ja snkniekn riekasn ? *

„Ty mas tog' nana bögateg', :,:

Ja njamam nüi nikogo."

„ZederjoS ty tu zelons, :,-.

„Twöj nan si kupi cerjonu.«'

,Njaroas ly nizi nikogo, :,:

,Ga maü ly riedn«*' tnh^n «

Bögata wclgin plakaio, :,:

Chodobna pak jej Uk iaio

:

„Psec'ga ty placoä, bögata, :,:

,,Gaz ja chodobna rieplaku?"

, Kaga ja ptakas nederu, :,-.

, Gaz roamej jadoog' lubego.«

,Daj rojc ty twöjeg' lubego, :,:

Ja 'eu si möjeg' bralsa das.«

„Z twöjim ja bralsom rierozim, :,:

„ A len jo selina brojarski."

A jo Um gölcyk köne past,

Sykno za nima wotslochat.

„,Bög daj mje do roznma njetk,

,„Kaku ja sebe woziiimii.»»

,„Wozineju »ehe bdgatu, :,:

.„Bdgatu, gniwnu, üezjelanra."'

Zjfl-tej dwje rjednrj po U.iwku, ijei-Uj d«jr rjtdorj

Zwei Srbönc (rhu beim Morp-Rtkan, iwei Schöne Kehn

Zjeslcj dwje rjednej po Lsawku

A na tu Ineku zelomi.

Jadna U bjeso bögata, :,:

Druga la bjeso chodobna.

po tiankfl • a tu tu - cku

Gr» aaf ei - ne

»f - le - an.

grü - ne Au.

7

II

13

15

17

19

21

23

25

27

Zwei Schone gehn beim Morgenthan

Ins Gras aur eine grüne Au.

Sie waren beide sich nicht gleich, :,:

, Die eine arm, die andre reich.

Die Arme schürzet sich ihr Kleid,

Die Reiche spricht voll Eitelkeit.

, Was schürzest dir das Kleidrhen du? :,:

, Mein Tncbrock bleibt in gnter Hab.

„ Du hast ein'n Vater und der hat Geld,

„Ich habe Niemand aaf der Welt"

„Zerreisst du auch den grünen hier, :,:

„Dein Vater kauft einen reiben dir."

.Wenn du auch nirgends Jemand hast, :,:

, tlast du doch einen schönen Schatz.

Die Reiche

Die Arme

gar bitterlich, :,:

,,Du Reiche, sag' was weinest du? :,:

Meine Äuglein bleiben in guter Ruh."

, Wie sollt' ich weinen nicht vor Gram, :,:

, Da Einer uns beiden das Herze nahm?'

,Gieb du doch deinen Liebsten mir, :,:

, Will geben meinen Bruder dir.'

Und deinen Bruder den mag ich nii

Das liederliche Schelmgesicht.«

Die Pferde hiilrt dort der Knab\ :,:

Er horchet ihnen Alles ab.

,„Nuo geh' es mir der Himmel ein,

.„Welche von beiden ich soll frein?'

„,0b ich etwa die Reiche wohl,

„,Die Arbeitsscheue nehmen soll?'"
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,„W6na mje buzo prjedcbytas, :,: 31 »„Sie wird mir vorwerfen Tag und Nacht, t,:

„, Ai som jej 'iykno psecynit."< ,„Dass ich das Ihre ihr durchgedacht.'"

.„Wozüieju sehe chudobnu :,: 33 »»Ob ich die schöne Arme frei
1

, :,:

.„Cbudobnu, pilnu, sjetart».'" ,„So arbeitsam, so fromm und Ireu?"*

,„Ta buzo se mje sprid«^«, ••>> & »'D'« wJ gcMI'u mir um und um, :,:

,„Spö möjom dwöi'e chozaey.«' „.Geht sie auf meinem Hof herum."'

.„Buzomej piliie zjelasi, 37 ,„Wir werden beide fleissig sein.

,„Bög nama 'iykno hobrazi.'" ,„Golt wird uns segnen und erfreu'n.«'

sL
' Bdkl«r fcrul.

(Z Borkow a z drngieb mjest.)

Bjeso pak jaden Polski kral, 1

Ten fryjowaso kjeiorowu zowku, :,:

Tak dtujko jo jn fryjowal, 3

Ai jo ju ejgen skrygowat. :,:

Prjenju noc pola rieje spa), 3

Tu drugu jo na wüjou 'sei. :,:

Psijsli su tuzue powesci, 7

Ai wön na wöjne zabily. :,:

Wön jo mje spdstal tuzny list, 9
iyzany sant, ruiany wjenkj :,:

Ai ja jog' debu zaluwas 11

A sedym Ijet a sedym dnjow

A leke sedym tyzenjow.

Wer rnrhlairnr Hiinlj-

(Aus Burk und andern Orlen.)

Ein Polenkönig war einmal.

Der freite um des Kaisers Kind. :,:

Er freite um sie also lang,

Bis er sie endlich noch bekam. :,;

Die erste Nacbt schlief er bei ihr,

Die zweite zog er in den Krieg. :,:

Es kam die Trauernachrichl her,

Dass er im Krieg erschlagen sei. :,:

,Er sandte selbst den Tranerbrief,

, Das seidne Tuch, den Raulenkranz; :,:

, Auf dass ich um ihn trauern soll

,Wobl sieben Jahr' uad sieben Tag',

, Und sieben Wochen noch dazu.«

LI.
Bmer» diu liaboael.

(Z Njabozkojc a z Börkow.)

Uefcesf*«!.

(Aus Naundorf und Burk.;

Modtrato.
1 —

j— r-,

Och io<Kto bjeto, tehit at, gab' by-ta bö - g«-ta, gl- by ly by-la b»- g»-l», g» ttjrl ije frjjo - wai.

Ack lie-be» Mädchen wein und rotb,»cnn du aar »i -r*»t rtieb, j», ueno da mir mar »Kreit räch,» wolll' ich dich wobt frei'».

Och zöwco bjelo cerwen<

Gab' byla bögata,

Gaby ty byla bdgala,

Ga ksjet sje fryjowas

Ach" liebes Mädchen weiss und rolb,

Wenn du nur wärest reich,

Ja, wenn du mir nur wärest reich,

So wollt' ich dich wohl frei'n.
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,Le« rowna riejsom bu'gata

, Soni bjela , cefwena.

,'Cu ja sc do kloslarja dai,

,'C.u böze zjese bys.'

'Coi ty se do kloitarja dai,

Ga 'cu jjes na wöjnu,

Na tu mjc wöjnu Sejdojsku,

Na wojou daloku.

Nebjeie sljrri tyzenjow,

Gölc krynnt t&uchu myst,

Dal sebje könja hnkowas,

Na wie styri nogi.

Kowale, toby kowale,

Nckowajso zc zelezom,

Kowajso ze zlotom.

Tm raz wön klostaf hobjjezdzi,'

Cbopi se nuli klapas

Ze «wöjira malym palackom,

Ze ztotym peräceökom.

Hola ha hola zamkui'ka,

Nej* lud* möja lubcycka?

Joli lad' möja lubcycka,

Dai psizo ku mnjo wen.

ta z kloslarja zjeio,

'Sej bjelej drasce bjeäo,

'Losy mjeja&o ' rozglazone,

Kai lobosci roztyl' 'du.

, Ja nej

s

od za tobn srala,

,Tek listow riepisata,

.Nebjeeh ü fcefej piawa dose,

,S'jent se ze mnn pokoj daj.

Luby hobrosi könika,

Chopi plakas kiawe dzy,

A nebje laue pol itondy,

Ga chopi

Lubcycka ta lak spjewaio,

AI kloJlar Uincalo,

Lobcycka ta tak zwönjaio,

Ai kjarchob znijaio.

13

17

25

29

41

.Und wen« ich dir auch nicht hm reich,

,Bin ich doch weiss und roth.

, Nun will ich in ein Kloster gehu

,Und werden ein Go

Und willst da in ein Kloster gehn,

So zieh' ich in den Krieg,

So zieh* ich in den Schwedenkrieg,

Wohl in den fernen Krieg.

Vier Wochen waren noch nicht hin,

Dem Durach ward schwer zu Mulh,

Auf allen Vieren liess der Borsch

0 Schmidt, mein Schmidt, mein lieber Schmidt,

Beschlaget mir das Ross,

Beschlagt es mir mit Eisen nicht,

Bescblagt es mir mit Gold.

Dreimal umritt das Kloster er,

Und darauf klopft er an

Mit seinem kleinen

Mit goldüem Ringelein.

Holla, holla, du Pförtnerin,

Ist nicht mein Liebchen hier?

Und wenn mein Liebchen ist allhier,

Komm' sie heraus zu mir.

Das Liebchen ans dem Kloster kam

Im weisseu Seidenkleid,

Das Haar das halte sie getheilt,

Wie sich die Liebe trennt.

, Ich habe nicht nach dir gesandt,

.Geschrieben keinen Brief,

, War ich zuvor dir uicht genug,

,So lass mich jetzt in Ruh *

Sein Pferd der Liebste wendet usn

Und blut'ge Tbräneu weint,

Und keine halbe Stunde war

i, als er starb.

Da sang sein Liebchen also laut,

Das ganze Kloster schallt,

Da läutet Liebchen also laut,

Der ganze Kirchhof ballt.
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To ja warn ^r<>nj« , frvjoy börä : 45

Nefryjujso bdgatycb,

Ja som fryjowal bogatn,

Njenl njamam zaneje.

To ja warn gronju, mlody gölc: 49

IN'crojcjso se z wjeru lubo.

Nie nej' aa swjese görseg«,

Ak zwjerne lubosö.

Wöoi laiko gromadn 'du 53

Sjezko roztyl' sejduju;

Wöoi se wiju pö swjesf,

Ak ,'ierjc pö wöze.

Z deStikum se rozmakaju, 57

Z wjclsikoin se rozduju,

Te pak oje wjerne lubosci

Sjezko rozlyl' sejduju.

Das sag' ich , freie Barsche , eaeb,,

Nach keiner Reichen freil.

Nach einer Reichen freil' ich einst.

Nun bab' ich keine mehr.

Das sag
1

ich, junge Barsche, euch,

0 liebt nicht gar zu treu.

Es giebt nicht Sehliinmres auf der Welt

Als trene Liebe ist.

Sie kommt zusammen, ach! so leicht,

Sie scheidet sich so schwer i

Sie wiegt sieb auf der Welt, umher

Wie Federn auf dem Strom.

Doch die zerlliessen mit dem Regen,

Verwehn sieb mit dem Wind:

Die treue Liebe aber , ach

!

Sie trennet sich so schwer.

»obre xuiyslerie.

(Z Lubnjowa.)

Spiwal jo spiwat sytojik

Wc lej ntje gustcj skrukow

Chtöga jo zad nim poslasal?

Poslusalo to rjedne zöwco.

JLD.

(Au

Es schlag, es schlug die Nachtigall

Im dichten grünen Fichlenbusch.

Wer hörte Ucnn daselbst ihr zu?

Er hört ihr zu die schöne Maid.

I'uslusalo to rjedne zowco, 5

Lnby se Lu nej blizeSo.

C.oga ty poscbaÜ lube zojcko?

, Poscbam ja za tym drobnym taäkom.'

«Spiwa tak welgen; len gtos se mje zda »

,Wol lego drobnego 'tasacka.'

Luby len 'ze ju za rucycku,

«ronjaio ku nej : Pöjz ty ze mnu.

,
Zoga ja debu z tobn hys, 13

, Ja ga njet nejsom twoja lubka.'

Nejsy ty njelo mtija lubka

Ga möloj zen ned bordowas.

Ihr borte zu die schöne Maid

Da nabele der Liebste sich.

Was lauschest du denn, liebes Kind?

, Ich lausche nach dem Vöglcin klein/

, Das singt so sebr , und mir gefällt

, Des kleinen Vögleins Stimme gut.'

Und da nahm er sie bei der Hand,

Lud sprach zu ihr: Komm du mit mir.

, Ach, wie sollt ich denn mit dir gebn,

,Da ich nicht jetzt dein Liebchen bin?'

Und bist du jetzt mein Liebchen nicht,

So kannst du*s werden aisobsld.

i
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*LukenskiO*

Teu carny kozol knjezowy,

Ta bjcla koaa knjcnina.

Ta koza mloko nedawa,

Ten kozol butru picdawa,

Teo carny kozol knjezowy,

Ta bjcla koza knjenina:

Ta koza jo se homcla,

To kozlje lijoksje eycai.

Dl* UntaelXlcen.
(Lubcnski.)

Seht doch den schwarzen Bock des Uerrn,

Die weisse Ziege seht der Krau:

Die Ziege giebet keine Milch,

Und Butter dort verkauft der, Bock.

Seht doch den schwarzen Bock des Herrn,

Die weisse Ziege seht der Frau

:

Die Ziege bat geworfen , doch

Das Zicklein will nicht saugen.

Xedobrr »
(Lübens ki.)

Ja wizim jaden zeleny bona,

Ja psez tien dere wizim.

Ja wizim möjog' lubego

Psi jadnej driigej stojecy.

, A zoga sy ty Vora byl,

,Ai riejsy ku müe p.sijsel? 4

„To som si cynil k Ijepsemu,

„Ai ja so« si cynil z

, A wol spanja ly wele wjcS,

,A sam ty dere* liespis.

,Ja som si dere wi/.ela,

,Ai ty sy z fryjc domoj 'äel/

r»Jaz*ite z«*v*c*>

(Z Börkow.)

Amian! f.

MV.

'5

I.V.

ITmgiltla;« Kn4««hult
(Lubenski.)

Ich sehe einen grünen Baum,

Gut seh' ich über ihn hinweg;

Ich sehe meinen Liehsien dort

Bei einem andern Mädchen »lohn.

, Und wo hast gestern du gesteckt,

, Dass du nicht zu mir kommen bist?'

„ Das that ich dir zu Liebe ja,

„Dass ich dich nrfiw biliaren Um. «

, Vom Scblafcu , oi , da weisst du viel,

, Mein Kreiind, du schläfst ja selber nicht

;

, Ich habe dich gar gut gcsrbu

, Wohl von der Freit uacb Hause gebn."

nciirrohrtr
(Aus Burk.)

i - v-

Ho-bl-jaj se ly jj.dwo! loa;
-

dwj-ni, fco - »i-jaj *e ly lug" dwyru, tag" U»)ru Sy - aa - oo-we - gn.

Geh nur an je-noiu jjedwo I Hof vor-lwi, |cli nur an j« - nein ll«r vorbri, geh aur aa S-ky-mani ll«r vor - bti.

Hobijaj s* ty-jjedwo! log' dwyru,

Hobijaj se ty log' dwyru,

Tog' dwyru Symanowego. .

,iiag' deru ja sc-jjedwo! hobijas,

,Kag' deru se ja hubijas,

, Gai ja mam wo etjora lutec dwje.»

1 Geh nur an jenem -jjedwu! llof vorbei,

Geb nur an jenem Hof* vorbei,

Geh nur an Schymans Hör vorbei.

4 ,Wic soll vorbei ich -jjcdwo ! aber gebn.

,\Vie soll vorbei ich aber gebn,

,Da ich dariu zwei I.irbcbrn hab'?'
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.Jana »je Syjo -jjedwo 1 sänke zglo,

, Jan* mje Syjo sänke egto,

, Ta druga sänke rukawy.'

,Ta ak mje syjo -jjedwo! sänke zglo,

,Ta ak mje syjo äaitke zglo,

,Ta dej la myja lubka byi.«

,Ta ak mje Syjo-jjedwo!

,Ta ak mje lyjo rukawy,

,Ta dej niyjog' knmpana mjes.'

Zo to jo zgonit -jjedwo! z grodu

Zo jo to zgonit z grodu pan,

Kijeso lubego zastsjelis.

„Nestsjelaj pane -jjedwo! lubego,

„Nestsjelaj paiie lobego,

„Stsjelaj ty lubej ziwinu."

„Zmjejomy gjardo-jjedwo ! pjacenku,

„Zmjejomy gjardu pjacenku

„Na kuzdu zbyzn

Na dej se knjciki -jjedwo! zjjezdzojo,

Na dej se kojezki zjjezdzuju,

Ga zywco domach njamaju.

Zinsa jo joio-jjedwo ! Uesi zen,

Zinsa jo juzo Uesi zen,

Ak su nam zywro uwjadli.

Yice nam üejsa-jjedwo! psiwjadli,

Yl6e nam i'iejsu psiwjadli,

A tek nam psiwjasc

10

t-jjedwo! mir ein Hemd,

,Die eine nähet mir ein

, Die andre feine Ärmel mir.'

,Die, welche nähet -jjedwo!

,Die, welche nähet mir

,Die soll auch

, 13 ,Die, welche nähet -jjedwo! Ärmel mir,

, Die , welche nähet Ärmel mir,

, Soll meinem Kameraden sein.'

pan, 16 Als dies erfuhr vom -jjedwo! Schloss der Herr,

Als dies erfuhr vom Schlots der Herr,

Den Liebsten wollt* crscbicssen er.

19 „Schiess nicht, o Herr den -jjedwo! Liebsten mir,

„ Schiess nicht , o Herr , den Liebsten mir,

„ Schiess du viel lieber doch das Wild." .

22 „So haben einen stolzen -jjedwo ! Braten wir,

,,So haben einen stolzen Braten wir,

„An jedem lieben Sonntag hier."

25 Es fahren Junker -jjedwo ! wegen ihr,

Es fahren Junker wegen ihr,

Und Gnden das

28 Heut ist es schon der -jjedwo! dritte Tag,

Heul ist es schon der dritte Tag,

Dass man sie uns hat weggefiihjt.

31 Noch hat man sie nicht-jjedwo! wiedergebracht,

Noch hat man sie nicht

Und wird sie nie uns

IiVI.
Rat«Im« pinaratw*.

(Wot Maje Dujanojc Börkowach.j

Kampa to piwo browujo

Z tym dlojkim pösakom.

Kjaodros te drozdze hobera

Z lyma dlujkima

Ta liika to jo propujo

Z tym dtujkim ogonom.

Ten mjadwez ten jo hupijo

Z tym dtujkim jezykon.

TrrfTllelie BlrrwIrthBChafi.
(Von Maja Dujan in Bork,)

Hit ihrem langen Rüssel braut

Das Bier die alle Sau,

Mit seinen langen Zähnen nimmt

Die Hefen ab der Hackscb.

Mit seinem langen Schwänze pfropft

Das Bier der schlaue Fuchs,

Mit seioer langci

Es aus der
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iivn.
TnnJ« wjee. Wohlfeile «B«rf,
(Z Prjawoza.) (Aus Fähro.)

Ja ksjet rad naiu pSedas t Verkaufen will ich Unsre

We lej sankej kosolce. In dem feinen Röckelein

Holala a holala. IloUala ha

Ksjet ty jn, sused, kupis 4 Willst du «e, Nachbar, kaufen,

We lej iaiikrj koSulee? In dem feinen RftMtfat
Holala a bolala. HoUala ba hoUala.

Daj za nju styri perieze 7 So gieb für sie vier Pfenn'ge,

We lej sankej koSulee. In dem feinen Röckeleia.

UoUala ha hu'lala.

LVIII.

Andante.

Dohr» »or.

(Z ßörkow.) (Aus Burk.)

•«II r% nirh nirhl krfn-kea, «u soll Ich Aeun nuu drn - ken, da du mit andern bial. Kag' ucdcj mjc po - gorio-wni, lag'

—o 1

i>- Jrj mje »e in • da», gai ty pjct i dnigvj' ty.

Och spomni , luby , spomni,

Rag' mje njcl mysli jo

!

Kag' nedcj mjc

Rag' üedej mje se nezdas,

Gai ly njcl z drugej^ sy.

Ja som sje lubowala

Wele wjecej az ly mje.

Ja som na lebe stajila

Sykno moju nazjcju;

To ty zawjesce wjer.

Waid. Volkaliader. II.

11

Gedenke, Litusm ,

Wie mir za Muthc ist!

Wie soll es mich nicht krinken,

Was soll ich denn nun

Da du mit audern bist.

Ich hahe dich gcliebel

Viel mehr als wie du

Und habe dir gegeben

Und all mein Gut und
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Mjej zjek za twdju lubosc

A za hi falinu wjernosc

!

Ty mjenii, ja som twdjog' dla

Wot syknycb drugicb spulcona;

To nikul' wjerao nej.

Moj loby njoco to rojes,

AI Uk wjasola som.

Won mjeni, ja som z Dlugich,

A mam p&i njom wele drugicb;

To nikal' wjerno nej'.

Tarn spözy janom dubom,

Tarn mamej hoboj

Tain dajso tym staroscam hys,

Tarn dajso tym gcrackam 'grai

Na tawzynt laz dobru nöc.

31

41

Hab' Dank für deine Liebe

Für deine falsche Treu.

Du denkst, ich bin von

Von allen

Dass daubf

Mein Liebster will's nicht haben,

Das ich so fröhlich bin.

Er meint, ich bin von inuwm,
Ich liebe bei ihm noch andre;

Das nimmermehr geschieht.

Dort unter einer Eiche.

Da

Da la&s die Sorgen

Da lass den Spielmann

Zu tausend guter Nacht

Modtrafo.

I Borkow a

J
z Jasenja.)

1i
uz

Drei um «Ine.

(Aus Burk und Jessen.)

n
da • lo zü-wfo *p«il «lii-bom, spüil dubom xc-lo-nrm, a |ilijjrt jo tum rrjlaf k nej na Liinju m ka-

Die Maiii ia»s onlor m lüvlivn - kaam, drm grünen Ei -rbm-baom, <ii ritt to ihr cia Reiter hio auf seinem braune«

Dem, jeder- bej, na konju na bru - nem.

Pferd, jeder -bei! auf .einem braaneu Pferd.

Sedalo zöweo spöd dubom,

Spöd dubom zehntem,

A psijjel jo tarn rejtar k nej

Na könju na

Jederhej

Na könju na

Die Maid sass unterm Eichenbaum,

Dem grünen Eirlicnbanm,

Da riu zu ihr ein Heiler hin

Auf seinem braunen Pferd,

il
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,Co ty tud' zjela* zowcyico

, Spöd dubom xelonem ?

»SyjoJ ty ianty iyzane,

, Wijoi wjenki ruiane,

, Jederhej.

,WijoJ wjenki raiaoe?«

„Dwa wjenka som ja huwila

„Wnt ruty dröbneje,

„Tco jaden debn lubon»' das,

„Ten drugi sama mjes

„Jederhej,

„Ten drugi sama nijes."

,To ja si gronim zdwey&co,

r
, Ten jaden deji mje dai

;

, Nerozgniwaj ty rejlarja,

,Rozgniwaj lubego.

,Rozgniwaj lubego.'

„Co pak «nje jo wo rejtarja

„Rejlarja eozego?

„Rejtaf len mje pseje hujjezo,

„ A zas' nepsijjezo,

,, Jederhej,

„Luby zas' psijjezo."

Rnbali so. se rubaü,

TSo knjeiki wo jeje wjenk,

Tak dlujko an se rnbali

Ai do dnja bjetego,

Jederbej

Az do dnja bjelego.

Jadnog' wezechn na kjarchob,

Drogcgo badaroj,

Tsesog', wjernego lobego

Do jeje komorki

Jederhej,

Na bjelo pdstolu.

13

1U

31

37

,Was machst dn hier, mein Mägdelein

,Unter'm grÜDen Eichenbaum?

,N*hst du am seidnen Tüchelein,

.Windest du den Rautenkranz,

,Jederhei!

, Windest da den Rautenkranz.«

„Zwei Kränze hab* gewunden ich

„Von feiner Raute mir,

„Den einen geb' dem Liebsten ich

„Behalt den andern mir,

„ Jederhei,

„Behalt den andern mir."

, Das sag
1
ich dir, mein Mägdelein,

, Den einen giebst du mir,

.Erzürne nur den Reiter nicht,

, Viel eh'r den Liebsten dir,

, Jederhei 1

.Viel eh'r den

„Was kümmert mich der

„Der fremde Reitersmann,

„ Der Rcilersroann der reitet fort

„Und nicht zurücke kehrt,

„ Jederhei

!

„Der Liebste kehrt zurück.'

Geschlagen haben sich drei Herrn,

Drei Herrn um ihren Kranz-

Geschlagen haben sie so lang,

Bis an den weissen Tag,

Jederhei!

Bis an den weissen Tag.

Aufn Kirchhof brachten einen sie,

Zum Bader den andern hin,

Den dritten, ihren rechten Schatz,

Wohl in ihr

Ins weisse Bettelein.

Wiykno dvbrte.
(Z Ljed.) (Aus Leda.)

Jano jo blido formanow 1 Ein Tisch ist dort voll Fuhrleute,

Ale formanow Aber Fuhrleute,

Trajdomtej, Traidomlei,

Styri brune kdrie mam. Habe braune Pferde vier.

8»



Drag* jo Wido UtMow,
Ale kutiakow, i

Trajdamlcj,

Styri brunc köne

Fdrmaay »öweo wabjachu

Ale wabjachu.

Trajdomtej,

Styri brune köne

Voll Kolscher ist ein zweiter TWh,
Aber zweiter TisoH.

Die Fuhrlenl' fordern'« Mädchen auf.

Aber* Mädchen aof.

Traidomlei,

Habe braune Pferde vier.

Z fdrmanami 'gras

Ale riebodu.

Trajdomtej,

Styri brnne köne n

KulSaki £6w?o wabjachu,

Ale wabjachu.

Trajdomlcj,

Styri brune köne mam.

13

17

Mit Fubrienten da spiet' ich

Aber spiel' ich nicht.

Traidomlei,

Habe braune Pferde Tier.

Die Kutscher fordern'* Mädchen auf,

Aber s Mädchen auf.

Traidomtei,

Habe braune Pferde vier.

Z katlakami 'gras dere 'eu,

Ale dere 'cu.

Trajdomtej,

Styri brune köiic man».

Prjcny raz wdna stawita,

Ale slawila.

Trajdorolej,

Styri brunc köne

Förmana sehje zejgrata,

Ale zcjgrala.

Trajdoinlej,

Styri brune köiie mam.

Drugi raz wöna stawita

Ale stawila.

Trajdomtej,

Styri brune köüe mam.

Kudaka sebje zcjgrala.

Ale zejgrala.

Trajdomtej,

Styri brunc köüe oum.

Tses'i raz wöna stawila,

Ale slawila.

Trajdomtej,

Styri brune kööe man».

21 Mil Kutschern, ja, da spiel' ich wohl,

Aber spiel' ich wohl.

Traidomlei,

Habe braune Pferde vier.

25

33

37

41

Das erste Mal da setzte i

Aber setzte sie.

Traidomlei,

nahe braune Pferde vier.

Erspielte einen Fuhrmann sich,

Aber Fuhrmann sieb.

Traidomlei,

Habe braune Pferde vier.

Das zweite Mal da setzte sie.

Aber setzte sie.

Traidomtei,

Habe braune Pferde vier.

Erspielte einen Kutscher sich,

Aber Kutscher sieb.

Traidomlei,

Habe brauue Pferd«

Das dritte Mal da setzte sie,

Aber setzte sie.

Traidomtei,

Habe braune Pferde vier.
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Lubego sebje dobyla,

Ale dobyla,

Trajdomtej,

Styn hrune kdne inan

43

Njet nije riegroüso burowka,

Ale burowka.

Trajdomtej,

Slyri brune kdde 01am.

Ale mje groriio kralowka,

Ale kralowka.

Trajdomtej,

Slyri brane körie man.

49

33

Aber lieben Schatz.

Traidomtei,

Habe braune Pferde vier.

Jetzt heisst mich nicht

Aber Baueriu.

Traidomtei,

Habe braune Pferde vier.

Aber Königin.

Traidomtei,

Habe kranne Pferde vier.

(Z Anlona.)

Gori sobu Hanka, gori, gori, gori!

Soban huzo bvska*,

Ja bzom zad nim juskas.

God sobu Hanka, gon, gon, gori!

Gon sobu Hanka, gon, gon, gori!

Sobaoa gonis debn,

Chljeba rieskrydnjom sobu.

Gon sobu Hanka, goii, gon, gon!

Gon sobu Hanka , gon
,
goü

,
goii 1

Njet ja gonim domoj

Sobana welkego.

Gon sobu Hanka, gou, gon, gori

I

Gon sobu Hanka, gori, gon, gori!

Styrjoch man ja malycb,

Tych mam ja psidanyeb.

Gori sobu Hanka, gori, gori, gori.

13

(Von >

Treib du mit, Hanka, treib, treib, treibt

Der Ssoban springet sehr,

Und ich will juchhei'n hinterher.

Treib du mit, Hanka, treib, treib, treib!

Treib dn mit, Hanka, treib, treib, treib!

Den Ssoban treib ich aus,

Und kriege doch kein Brot zu Hans.

Treib du mit, Hanka, treib, treib, treib!

Treib du mit, Hanka, treib, treib,

Nach Hause nun zur Stund'

Treib ich den Ssoban gross und

Treib du mit, Hanka, treib, treib,

!

!

Treib du mit, Hanka, treib, treib, treib!

Vier kleine, hiirc da,

Hab' ich bekommen noch dazu,

Treib du mit, Hanka, treib, treib, treibt
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Wyntözrne.

(Z Njabozkojc.)

Dir Rettung.

(Ans Naundorf.)

Te - pU - n» je Jc*iey« - k«. Ckli-g« j« ja

Ani-i« - ire-te» Ut eis Steig. Wer Ott iw.p

Teptana jo scazcycka. 1

:,: Chtdga jo ja huleplal :,:

Iluleptal ja hutcptal

:,: Rjedny gölcyk na jgru k nam. :,:

Wjacor pozdze na jgru k ntu,

:,: Zajt&a rano ze jgry dorn. :,:

Iluscili se buscili

:,: 'Sykne gdley Njaboikojske. :,!

Ksjechu jogo lapaii,

:,: Ksjechu jogo zrubaii. :,:

Zo jog' lubka slySala

:,: Swojej nowej kömore, :,:

Swojej nowej kdmofe,

Swojej bjelej pösloli. :,:

Och ty luba lubcycka,

:,: Hak mögal ja domoj pSiä? :,:

,'Cu i\ dobrn radu dai,

:,t ,'CoSU ly mje poslusias.' :,:

"Co si dere poStusas,

i,: Jano mögal dumoj pjii. :,:

Hoblakla jog* hoblakla

:,: Swoju suknju zelonu. :,:

Psewjezala jom' psewjezala

:,: Swöju lorcu bjclonu. :,:

Spasata jom' spasala

:,: Swöj ten pasyk zyzany. :,:

Stawila jom' slawila

:,: Swdj ten llewef bjetoay. :,:

Ii

13

15

17

19

21

23

25

27

an - Up - UlT Cbtoxa ja jo hu - lep - Ut.

trc - teo ibi? Wer bat «ui- je- Ire - teo ihn?

Ausgetreten ist ein Steig.

:,: Wer hat ausgetreten ihn? :,:

3 Aus-, ja ausgetreten hat

:,: Ihn ein Burseh auf Besuch bei uns. :,:

Abends so spül zum Besuch bei uns

:,: Morgens früh

Auf-, ja aufgelauert haben

:,: Die Naundörfchen Bursche ihm all'. :,:

Ihn zu

:,: Ihn

gingen sie,

wollten sie. :,:

Seine Liebste horte das

:,: In dem neue

In dem neuen Kämmerlein,

:,: In dem weissen Bettelein. :,:

Liebste, Allerliebste mein,

:,: Wie kann kommen ich nach Haus? :,:

, Guten Rath will ich geben dir,

:,; .Willst du anders folgen mir.' :,:

Folgen will icb gerne dir,

:,: Wenn ich kommen kann nach Haus.

An-, ja angezogen bat

:,: Sic ihm ihren grünen Rock. :,:

Um-, ja umgebunden hat

:,: Sie ihm ihre Schürze

Um-, ja umgegürtet bat

:,: Sie den seidnen Gürtel ihm.

Auf-, ja aufgesetzet hat

:,: Sie ihi
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JOB

:,: Swöje creje

Scynila jom' scynila

:,: Swoj Um Sariftk iyzany. :,:

PowdaU jom' powdata

:,: Dwa tej kruzka bjelonej. :,:

Pöshla jog' pöstala

Po tu wödu po stuzonu. :,:

,'Rötnik luby 'rotnik möj,

:,: , Puic mje wen lo zowcyico;' :,:

,Az mje wödy psinjaso

:,: ,Teje wödy stuzoneje.' :,:

Kake jo to zowcyico

We tej sukni zelonej?

Na janom bocc wölSy mjac,

:,: Na drugem pak noza dwa. — :,t

Rjeduy zjeio z mdsta dotoj,

:,: Wjasole »e zahuska. :,:

Mjcj zjck möja Inbcycka,

:,: Az sy mje tak zwarnowata.

AI sy mje tak

:,: Mdje mlode zyweüe. :,s

Ty dejS njenlo möja bys,

Zedna druga nedej bys. :,:

'Ca si lejdyS zhoblakas

t,: Z tym ze drogim somotom. :,:

Daj z tym drogim somotom,

Z tym ze twardym dejmantom. :,

.\urna gö«p*d».
(Z Njabozkojc.)

Ho nie se ja liestaram

Ak tu nöenu gdspodu. :,:

, La'u se psed dwör na blömje,

, Potoz glowku na kamus.'

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

An-, ja angezogen hat

:,: Sie ihm ihre sammtne Schob'. :,:

Um-, ja umgethan bat sie

:,: Ihm ibr seidnes Tüchcleio. :,:

Hin-, ja hingegeben bat

:,:Sie zwei weisse Krüglein ihm. :,:

Aus-, ja ausgesehicket bat

i,: Sie ihn nach dem Wasser frisch. :,:

Thorwart, lieber Thorwart mein,

:,: Lass mir doch das Mädchen aus. :,:

Das es Wasser hole mir,

:,: Frisches, frisches Wasser mir. :,:

Was ist für ein Mägdlein das

:,: In dem grünen Hock das? :,:

An der Seit
1
ein scharfes Schwert,

:,: In dem Gurt der Messer zwei. :,:

Schön ging von der Brück' Iiinah

:,t Er mit fröhlichem Juchhei. :,:

Dank' dir, da mein Lieb,

gerettet hast, :,:

Dass du mich gerettet hast

:,: Und mein junges Leben auch. :,:

Da sollst nun die Meine sein,

:,: Keine Andre soll's nicht sein. :,:

Lündisch will ich kleiden dich

:,: Mit dem köstlich leinen Sammt. :,:

Mit dem köstlich feinen Sammt

:,: Mit dem harten Diamant. :,:

IiXIII.
DI« Mclitafetelle

(Aus Naundorf.)

Ich bekiimmre mich um nichts

Als um Herbcrg' in der Nacht :,:

, Auf den Hasen vor dem Dorf

,Lcg' dich, unter'm Kopf den Stein.' s,:
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Co mje trjoba na blomje, 5 Was soll auf dem Rasen ich,

Gnl mam luhku wc dwöic, Hab* im Hof ein Liebchen fein

We tej nowej komore. In dem

We tej nowej kdmere, 8 In dem

We tej bjelej pdstoli, In dem weissen Bettelcin,

Tarn ja badu zinsa s»ai. Dort will beut' irb seblafn ein.

IiXIT.
Peräeeat.

fPsez kn. Jdrdana.)

(iolubjaSk ma bjetn nozku,

Rano na pölo Ijclaso,

,Lec by byl peräcen golowy.

.Perfceii jo

,,Hyä«:e riejo plasony."

, Coga dejm »i za lien das?'

„Dejs mje tolar za rien das."

,ToIaf ja za den rada dam;

,To dej bys lej möjej lubce

,Na jeje rurku na malu,

.Na jeje palark na bji-Jy.'

Wer Klag.
(Durch Herrn Jordan.;

T.iubcben hat ein weisses Fässchen,

Flieget in das Feld des Morgens,

Füegt dem Goldsehnidt an das Fenster:

,0b der Ring schon fertig wäre?«

„ 0 , der Ring ist längst schon fertig,

,,Docb er ist noch nicht bezahlet"

, Was snll ich denn für ihn zahlen? —

'

„Du sollst einen Thaler geben.«

, Einen Thnlcr geb' ich gerne,

,Denn er soll ja für mein Liebchen

,Auf ihr Handelcin, das kleine,

„Auf ilur Fiugerlein, das weisse.'

AndntiUito.

JVeJaJesi«.

(Z Bdrkow.)

Da« Seftme
(Aus Burk.)

torl: ^3
Jj - na wr/f- ka ije-i« j«, fti d«a ]»>ija-{«-U §«ej • ro - ity - I» de - ji - tej : T» jo wel - gia tjei • k».

Bi.»e«Tour Pr«» Ut du. wenn iwei üeka Fren.de sind, im* d«*Seheiden kommt gcicbviad : Cariouhawr.it> acbveriit du

Jana «elika sjcza jo,

Gaz dwa psijascla slrj

A roztyla dejitcj :

To jo welgin .jekko.

Uyscc wetia sjcza jo,

Gazli lubka z lubon» skej

A roztyla dejetej i

To k huUobe rjeio.

Eine grosse Pein ist das,

Wenn zwei liebe Freunde sind

Und das Scheiden

Gar so schwer, so

Eine grossVc Pein ist das

Wenn da zwei

Und das

In die Herzen
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Wsass ceel« Je»» «to wnjuk
(Z Borkow.)

Rjedne ioVco grori zc mje,

Woc'ga ty lak luina sy.

Ty maS jadneg' na drugem boce,

Keni tebje nejlubej mi.

, Zaneg' drugeg' njamam ja,

,Alc Ifbjc njok ja mjes.«

,'Zi ty dalej a byi rajtai-,

,A1 cje wjecej newiiim.«

Debn jaden rajlaf bvs,

Post'olu »je jaden list.

*Cu sje pisas, ly dejs wjeris,

Ai ja jaden wöjak sota.

im
i

3

5

7

9

11

Sie schick« Ika an dci

(Aus Bark.)

Schönes Mädchen, sag
1

mir doch,

Warum du so traurig bist.

Hast wohl auf der andern Seit*,

Der vor allen lieb dieb bat.

, Keinen andern hab' ich nicht,

,Aber dich auch mag ich nicht.«

,Gch' fort, werd' ein Reiter doch,

,Dass ich dich nicht mehr ersebV

Soll ein Reiter werden ich,

Will 'n Brief ich schicken dir.

Will dir schreiben, sollst es sehn,

Dass ich ein Soldale bin.

'Syk-ne ic - lo - ne ke - rjai - U ro - tln t l*-je

Al-lc grä-ae» Stria - che -leio Wach-*ea au der Er - de.

'Sykne zelone kerjaski

Rostu z tcje zeihe.

Zeloiie se, zelone,

Zeloüe »e sklejdaju.

Och ty rjedna lubeyrka,

'Cos wole mnjo Scjdowas?

äejduj , Sejduj böie mje,

Gluku ja si winsuju. —

Zoz ja som a zoz ja sldjm,

Pseeer gljedam za tobu.

Hutioba s

Woey Slawtie

1

3

5

7

9

11

Alle grünen Sträurbclcin

Wachsen aas der Erde.

Und sie grünen, ja sie grünen,

Ach, du

Willst da von

Glück und Segen ich dir.

Wo ich bin and wo ich siehe,

Immer seh' ich na

Innig freuet sich

West. V«U»U«der. II.
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P»fr»dn« worJ»«UI.

(Z Börkow a z Anlona.)

DI« verrClhrrUthea NAue.
(Aus Burk und v. Anton.)

Modtrato.

-2 —
«ffl-^j- ± - f • *

Traure aieht, aieii Ii« - »er Schalt , traor« sieht,

Netuz, zöwco, netuzy :,: 1

Luby daloko liesluzy.

Luby sluzy Raipanu, :,: 3

Lubka sluzy Dotywach.

Sedym Ijet som ju lubo mjet, :,:

Stowka z deju nezgronil.

Nie ak lutue listy sla». :,: 7

Cbtöga lisly znosywal?

Sytowik je znosywal, :,: 9

Sylowik len drobny 'laik.

Nedawaj je nikomu, :,: 11

Ak pisarjoju saniemu.

Cbtöga listy lazowal? :,: 13

Pisar jo je lazowal.

Pisar luty lazujo, : ; : 13

A na zowco zgljedujo.

Na jcje hocko na brune, 17

Na jcje licko cereue.

Eloieii se ty zöwcySco, :,: 19

Wez sehe, Utcrog' 'cos.

,Wczinu sebe starego; — :,: 21

,Coga inje len stary dej? 4

,Wezmu sebe mlodcgo, :,: 23

,Togo mam ja raz lak dlcj.«

,Z tym 'eomej hys na werroank, :,j 25

,'Comrj kupis wcrmaiika.'

i

Spöcakaj , zowco , spueakaj :,: 27

Do Barsianskeg' wcrnianka,

lie - her , dein Gc - lieh - Ur dient nicht weit.

Traure nicht, mein lieber Schatz,

Dein Geliebter dient nicht weit.

Liebster dienet in Raspan, :,:

Liebste dient in Dotüwach.

Sieben Jahr hab' ich sie lieb, :,:

Sprach noch nicht ein Wort mit ihr.

Hab' nur Brieflein ihr geschickt, :,:

Wer denn trug die Briefrlcin?

Briedern trug die Nachtigall, :,:

Dieses kleiue Vogelcin.

Gieb die Briefe Niemandem, :,:

Ais dem Schreiber nur

Wer las denn die Brielclein? :,:

Schreiber las die Brielclein.

Schreiber las die Briefolein, :,:

Und blickt auf das Mägdelein.

Auf ihr braunes Äugelein, :,:

Auf ihr rothes Wangetein.

Mägdelein, heirathe du, :,:

Nimm dir einen, den du willst.

»Nehm' ich einen Alten mir, :,:

, Wozu soll der Alte mir?

'

,Nehm' ich einen Jungen mir, :,:

,Den hab' ich noch 'n Mal so lang.'

,Mit dem will zu Markt ich gebn, :,:

jWolTn uns kaufen einen Markt'

Warte, Mädchen, warte nur,

Bis es Jahrmarkt ist in Forst.
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'Comrj hys tarn na wermank :,:

'Comej kupis wennanka.

Tych ze slndkich paprericow :,:

Tycb ze drobnycli worjaskow.

,
WorjaSki ja neheru, :,:

,
WorjaSki so pseradue

;

,Tf najn laiko pseraze

, We naju nowej komofe

, We naju bjelej pöstoli.'

2»

31

33

35

Dort bin wotl'n za Markt wir gehn,

WoU'n uns kaufen einen Harkt.

Nämlich Pfefferkuchen

Nämlich kleine Nüsseleiu.

, Nii&selein die nehm' ich nicht, :,i

, Sie sind sebr verrätheriseh. 4

, Sie verrathen uns zu leicht

, In dem neuen Kämmerlein,

,In dei<< »Itwn lUtil-loin «

(Z Lipego.)

billig in.

Dam crbrofhrii«

(Aus Leipe.)

—* V*'—»
5**

"* + +
fT - L

Zv-iüe, üe-ae wrrtiiii-k»,

wintrr.Som.cr.V lia

~7'fc«, >eiMo

Zyi'ne, Ijese werbiiika,

Sedalo zöwco weibirice,

Scdalo jo a gljedalo,

Gai by rjeduy z kjarcmy Jet.

Ajedny z kjarcmy domoj zo,

Wjasole wun juskaio,

Z drugeju se rozgroujaso,

'So pak iowco slySaio.

Och ty mnj ncjpercjsny,

IS'ccyii ly mi takegol

Tuzycu man weliku,

Ülujko iywa liebudu.

Dudd zgiuus chozeca

Po tych giirach »cle tuina

We Rjedny*kojc we dwörc,

We tcj nowej kümore.

13

jo a gljcila-lo, pai by rjrdny t kjarcmy »et,

nnd nrli»ulc.«ciina«TSrh«t» a«»dcr.Schcnke

Wintef ,
Sommer, Wcidenbaura,

Sass ein Manchen im Wcidcnbaom,

Sass und schaute, wann der Schatz

Aus der Schenke kommen wird.

Aus der Schenke kommt der Schatz,

Jauchzet gar so fröhlich auf,

Hält Zwiesprach mit 'ner andern dort,

Mädchen aber alles hört

Ach , mein Erslgeliebter du,

Thue mir doch solches nicht!

Habe grosse Trauer drum,

Werde lauge leben nicht.

Werde wandelnd dort vergehn

Auf den Hergen ohne Frost,

In dem Scliöueinannschen Hof,

In
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Bogt bfirakl knrrhi.

(Psez knjeza Bron&> Jasenju.)

Dfr »rmi» Banprknrrht.

(Durch Herrn P. Brouisch in Jessen.)

Motlerut«. Thema.

Tak leo b«'i - gl burs - kl karcbt, zajt-ia ri-no wo - rat jjrt , k »esc im kor - cam Da - wo,- rat,

So der ar - me Hau - er- koeckt, früh fahr er zun PUB.- gen aus, in «eck» Schef-feln pOügt er ein,

byi - a
hat m

nja - na eblje - ba jjexe.

Ynrlatlo.

Takten bo-gi b«r.-ki koeekt
, iajt - U ra-

So der ar- me Dan - er - knetbt, Trüb fuhr er

wo - rat jje», byi-cl «ja - na cbljc - ba

Plu-gen aos, hat zu es - seu noch kein Brot,

4- j.

kor - cam na - wo - rat.

Schcf-feln pflügt er eia.

Tak len bogi burski knecht,

ZajtSa rano worat jjel,

K ieseim korcam naworal,

HySei njama chljeba jjezc.

1 So der arme Baurrknrchl,

2 Früh fuhr er zum Pflügen,

3 Zu sechs Scheffeln pflügt er ein,

4 Hat zu essen noch kein Brot.

Das Lied wird so gesungen : Zuerst i

letzten Zeilen, welche so versetzt

Thema, dann die Variaüo

: 1. 2. 3. 4.

1. 2. 4. 3.

1. 3. 2. 4.

1. 3. 4. 2.

i. 4. 3. 2.

!. 4. 2. 3.

nach den C der drei

.\«du|irln|ona n«>ejft. «rt&aaehte

(Lubenski.) (Lubeuski.)

Nasa Hanka pjaru <tpi. 1 Im Backofen lieget sie,

Gljeda, aby göley sli. Nach den Burschen schielet sie.

Gölcy zjecha, styrjo bjechu, o Bursche gingen, 's waren vier,

'Sykne mbio Hanki ijechu. Allessunmt vorbei an ihr.
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Pt*MkiroJarka.
(Z Anloua.)

NaSa Hanka lasna jo,

Popadnuta 'laska.

Sazila jog' na lalar,

1

3

Vogeir&ngerln.
(Aus Auton's Sammlung.)

Unser Hänchen ist gar fein,

Fing «ich einen Vogel ein.

Aurn Teller setzt sie ihn,

Gab ihn für'n Thaler hin.

»7 K»
(Lubenski.)

,0 ty moja luba lubka,

,Sy ga hysä strowa?*

,,To mje welgin lubo jo,

„Az sy hyiri slrowa."

LUIII.
Blut du (raund.

(Lubenski.)

,0 du liebes Liebchen du,

, Bist du mir denn noch gesund?'

„Ach, das ist mir

„üass mein Schatz

lieb,

mir blieb.»

Gndanja.
(Z Börkow.)

HwtliHeirrNKen.

(Aus Burk.)

Mrnlrrato.

i\jtt«ije»pe»cz zö»cy-«:o, njct n}e spewti iowcy-iro: ci. jn iv-iiie m- Ic-ne» co jn iv-iiic xc - le - nof

Sa - ge mir nno, Migdrlrln, sa g« mir nuo, Mügde-Ieia, Wut im Winler grüa wird sein, «as im Wioler ffrüu wird

,Njet mje spewez zdweysco, :,:

,Co jo zyine zelene?' :,:

„Chojna la jo na g6fe, :,:

„Ta jo zyme zclena." :,:

, Njct mje spewez zdweysco: :,:

,Co jo diejse kaihenjaTS

„Peräccn ten jo na paJcu, :,:

„Ten jo dzejsy kaihenja." :,:

.Njet mje spewez zdweysco: :,:

,Zo se buzomcj nocowas?« :,:

„Za gamnami ljesVinka, :,:

„Tarn se buzomej nocowas."

I

3

7

9

11

,Sage mir nun Mägdelein, :,

.Was im Winler grün wird

„Föhre auf dem Bergelein :,:

„Wird im Winter grüne sein." :,:

, Sage mir nun , 3lügdelein, :,:

,Was ist leichler als ein Stein?«

„Aur dem Finger Ringelein, :,:

„Das ist leichter als ein Stein." :,:

.Sage mir nun, Mägdelein, :,:

,Wo wird onsre SchlalstaU sein?'

9> Hasei

„ Dort wird

., :,:

Srhlalslatl sein."
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,Njet mjc spewez iöweysc'o, :,:

, Z cym se buiomej wözewas? 4
:,:

„Na liej ga jo lisla dose,

„Z tym se wözewas. 44
:,:

13

15

,Sage mir i

,Wu wird

, ™.Suc.c,u, :,:

Deckbett seiu?« :,:

„Hasel hat viel Laub, du mein! :,:

„Das wird unser Deckbett V

H ält ummej pilr
(Lubenski.)

1XXV.
komm« doch w.

• (Labenski.)

Attdantino. m «- ^i—et
Splowaj, spUwij 1o|mm'i-c« •»ijcj lab-ce ku kömorce! Ku kü-nmr - ce »Ii- ple • to , Jo k&nor-ki aja-nö-gi«.

Schwimme, schwimme, BlättoUi«, zu des Liebchen« Kämmerlein ! HiDgesch« emm'o tarn Kimmcrltiu konul' es kämmen aiebt hinein.

, Splowaj , splnwaj lopence 1

,Swöjej lubec ku kömorce 1
4

Ku kömorce piiplelo,

Do kömorki njamögto.

Zurja su Iwardo zaeynjune,

Ze sploiu sloiuy zalkane,

Ze splom slomy zatkane,

Z grochowom zernoni zawalone.

We kömorce zöwca tsi,

'Sykne jadnak rjedm- .mi,

Mloilsa jo (a rjodnejia,

Tcker jo ta zwaznrjsa.

Weze lubeg' za ruku,

jogo na zudla.

,,i\jet inj«; spowez Iuby möj,

„Lee mje welgin lubo mai?"

,Lubo ja si w olgin niam,

, Bras si niktil' liebudu,

, Bras si nikul' licbudu,

,Lubo ja si welgiii mam.*

Howje/.a jonv ruce, noze,

Cliysi jogo zc zudli,

(•ubi jomu böte lobro:

To bu jomu. do glowy.

,Mjej zjek, mjej zjek, lubeycka,

, Az sy uije to srynila.

,'Cu ja ujfnlo wol was hyi,

,N'jok ja nikaP zascj psi*.'

, Schwimme, schwimme, Blältelein,

, Zu des Liebchens Kämmerlein!'

5 Thüre ist aufs Allerbest'

Zugeschlossen gar so fest,

Mit 'n Strohhalm zugestemml,

Mit 'n Lrbsenkorn verhemmt.

9 Drei gleich schäm* Mägdelein

Stecken in dem Kämmerlein,

Doch die Jüngst, ein muthig Kind,

Höchster Schönheit Preis gewinnt.

13 Nimmt den Liebsten, führet ihn

An der Hand zum Buden hin:

„Nun, mein Liebster, sag' mir das,

„Ob du denn recht liei» mich hast?' 4

17 , Ja, gar sehr lieb hab' ich dich,

,Aber nie heirath' ich dich,

,Aber nie lieiratb' ich dich,

.Doch gar sehr lieb hab' ich dich. 4

21 Band an Hand' und Füssen ihn,

Warf herab vom Boden ihn,

Brach ihm eine Kippe noch,

Das fuhr in den Kopf ihm doch.

25 , Danke schön , mein Liebchen
, dir,

,Dass du dies getban an mir,

, Ich will nun auch von euch gehn,

, Lud dich niemals wieder sehn.'
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„Nezalob, nezalnh, laby rooj, 29

„ Dere buzos zasej psis." —
Bjcrlyl Ijela huchada,

Laby zasej psichada.

„O, mein Schatz, verschwör' es nicht.

„Kommst schon wieder sieherlidi."

Es verging kein Vierteljahr,

Schatz schon fleissig bei ihr war.

liXXVI.

(Z Börkow a z Anlona.) (Aas Burk and r. Anton.)

An - U ijr - io fu «<l - du do bjr

ging mit bei - lern Sie» an den

le - go ja - to - ro. do bjc - Ic - go ja - zo - r».

See nteb Wasser bin, ai den See Mrb Wauer falo.

Anka ijeso po wödn

Do bjclego jazora.

Bariku wödy naerjeta,

Perscenik jo

Luby zjeSo po wödn, 5

Swöje brnnc napowat.

Perscenik jo namakat, 7

Perscenik ten zldsany.

,Lnby daj mje persYeri zas\ 9

,'Cn ii dai wjeak ru&»ny.'

„To by psawy blazan byl, 11

„Gab' 'ja persceü za wj'enk dat."

„ WjenaAk ten jo rusany, 13

„ Pcrsc'en ten jo zlösany."

Torila jog' tnrila, 15

Domoj jo jog' spörala.

Z piwkont, winkom hopojla, 17

Zloty persren zejmela.

Z hokeiickom jog' stareyla, 19

Z brunym böckom gljcdata.

Hannchen ging mit heiterm Sinu

An den See nach Wasser hin.

Eine Kanne schöpft sie ein,

Fiel das Kinglein ihr hinein.

Dass den Braunen tränke er,

Kam der Schatz nach Wasser her.

Da fand er das Ringclein,

Schönes goldnes Kiogelein.

,Gieb das Ringlein wieder mir,

,Gcb' dir einen Kranz dafür."

„Für den Kranz das RingelemT -~

Narre

„ Bauten ist das Kränzelein,

„Golden ist das Uingelein."

Sie hat ihn verrührt, verführt,

Hat ihn zu sich heimgeführt

Ihn besäult mit Birr und Wein,

Abgestreift das Ringcleiu.

Aus dein Fenster stiess sie ihn,

Schielt mit braunen Augen hin.
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Iliiiuar-Ia lublu».

(Z IMrkow.)

, Kutsak psjegaj konjowa

,
Oboju lejtt bruneju!'

Maly kusk sie] ujjeloj, —
, Kutsak ustao

,
pogljedaj t

'

, Kutsak uslari, pogljedaj,

, Co lo yn se zeleni.'

,Jo to jana olsyna,

,ALo lubki nowy grod?*

,,To nej' zedna olsyna,

„To jo lubki nowy grod."

Maly kusk stej ujjeloj, —
, Kutsak uslari, poslusaj!«

,Kutlak ustaii, poslusaj,

,Co to yn so zogoü.'

,Jo gölnych '(askow spjewane,

,Abo lubki plakarie?«

Maly kusk stej ujjeloj,

Potom stej Um psijjeloj.

Psizo k nima stara mas:

„Witajta gölea oboj dwal«

„Co stcj noweg' psijadloj?

,,'Comej wasu Anku mjes.'

„W6na jo nam schorela,

„Polom jo nam umrela."

„Rjednu ju 'Um goluju,

„Bjelu ja Um oblaku."

Luby zjeso do komory,

Anka U stej na bore.

lodt<- I.lt-beh

(Aus Burk.)

We
We

kaitiku,

wjenasku.

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

, Kutscher, spann die Pferde an,

, Spann die beiden Braunen an

!

4

Hin ein Stückchen fahren sie, —
, Kutscher , halte doch und sieh I

•

«Kutscher, halte doch und sieht

, Sich , was leuchtet dort so grün.'

, Ist es denn ein Erlenspross,

,Üder Liebchens neues Schloss?'

„Nein, das ist kein Erlenspross,

„Das ist Liebchens neues Schloss."

Hin ein Stückchen fuhren sie, —
, Kutscher, halte, horche hin!'

, Kutscher, halle, horche hin,

.Sage mir, was dort erklingt.'

, Singt das Heidevögelein,

,Oder weint mein Schälzelein?'

Hin ein Stückchen fuhren sie,

Und

„Seid gegrössl, ihr Bursche mein!"

Luby welgin plaiaio,

Bjclej nie; l.un.iSo.

31

„Sagt, was bringt ihr Neues mir?"

,Eure Hanka wollen wir.'

„Ach, sie ward uns krank, o Colt,

„Und nun ist sie gar schon todt."

„Und man schmücket sie so fein,

„Kleidet dort in Weiss sie ein."

Liebster sich zur Kammer wandt',

Hanka auf der Bahre «Und.

In dem goldnen Sargclcin,

In dem Hautenkräuzclcin,

Liebster weinte sehr und rang

Seine Hände schwer und bang.
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Njel ja zawdam dobra nöc, 33 Jetzt nehm' Abschied ich sogleich,
'

Wjecej ja k warn riepöjdu.

„Nezawdawaj dobni nöc, 35 „Nimm nicht Abschied, sieh nur her,

„Mamy vice dwje dragej.» „Haben noch der Mädchen mehr.««

,Co stej mje lej dwje drngej, 37 ,Wu ist's um die andern mir,

, Gai ta möja Anka nej'.' .Ist nie meine Hink* hier.«

Lixnn.
(Z Börkow a drugich mjest.) (Aus Burk nud anderen Orten.)

'S«! je goleyk do Ijesa,

Nadejsel Um Ijescinko,

Jjedewoj,

Nadejiet tarn Ijescinku.

1 Ging ein Bursche in den Wald,

Traf auf einen Haselstrancb,

Jüdewoj,

Traf auf einen Uaselstranch.

Zdrjale worjaäki bobtergai,

Nczdrjale jo zwöslajat,

Jjedewoj,

Nezdrjale jo zwösUjal.

5 Reife Nüssehen pflückt' er ab,

Die unreifen liess er Stenn,

Jüdewoj,

Die unreifen liess er stebn.

Z rjednym zöwcom rejowat,

Teker z nim jo domoj 'Sei,

Jjedewoj,

TeUr z nim jo domoj 'Sei.

9 Tanzt mit einer schönen Maid,

Führte sie darauf nach Haus,

Jüdewoj,

Führte sie darauf nach Haus.

Na stotask jo posazit,

Jo jej bjelu ruku dal,

Jjedewoj,

Jo jej bjetn ruku dal.

13 Setzte sie aur einen Stahl,

Gab ihr seine weisse Hand,

Jüdewoj

,

Gab ihr seine weisse Hand.

Njet mje spejez zowcyico,

Co 'cos ty mje» z jarmarka,

Jjedewoj,

Co 'cos ty mjes z jarmarka.

17 Sage mir nun Mägdelein,

Was zum Jahrmarkt haben willst,

Jüdewoj,

Was zum Jahrmarkt haben willst

, Kup mje, luby, älewerik,

, Slewerik len bjelony,

, Jjedewoj,

, Slewerik len bjelony.'

21 Herz, kanf einen Schleier mir,

Jüdewoj,

Einen weissen Schleier mir.

Wrad. Volkili««« II. 10
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KJ»MOsiie»&
(Z Borkow.)

W6n: Gal U xoha wer!»

Brune wiäny zrajejo,

Wo na: Oeh to nigdy rfeb'zo,

Myj nejlubsy luby!

Won: Pytom luba lubka

Budu ja sje spuitSis.

1

3

5

lnu>nKllrhkrl(.
(Aus Burk.)

Er. Wenn die gelbe Weide

Braone Kirschen bringet, —

Sie. Acb, das wird sie nimmer,

Mein Herzallerliebster t

Er. Dann, mein liebes Liebchen,

Werd' ich dich verlassen.

grybar Jo *vl*cl.

(Z Wjttaiowa.)

,Cakaj Anka, cakaj,

, Ja 'cn sje pserazis.

,Ty sy nasem' parikoj

,Jog' lucka buzojala.'

„ Cbtoga jo mje wizel? " —
,Na groze ten srybai-,

,Ak z öknom gljedaso,

,Ak listy pis

Schreiber Umt'm

(Aas Vetschau.)

, Warte, Änncben, warte,

, Werde dich verrathen.

, Hast ja unserm Herren

.Abgegrast die Wiese.'.

„Wer hat mich gesehen?" —
, Auf dem Schloss der Schreiber,

,Als er aus dem Fcuster

.Bückt' und Briefe malte.«

(Psez kn. Komora a Markusa.) (Von Hrn. Komor and Marko».)

Za Kameacom xa fi- ra-ni tan wcli-ke «aje - gi tu. Stjoce aa ne ne-piijio, njanre jim nie »c-iko-ti.

HinterKäme« auf den IlJihcn Uldcr grosu Schnee zu »ahen. Wie'* der Sonn' au Kraft gebricht, schadet «och der Maad Ilm nieb«.

Za Kamerieom za gorami

Tarn welike snjegi su.

Slyiico na ne rfepsijio,

Mjasec jim nie neikozi.

Hinler Kamenz anf den Höhen

Ist der grosse Schnee zu seben

Wie's der Sonn' an Kraft

Gaby psijSli fople

A te snjegi roztajali.

Snjegi te su wottajali

A welike wödy so.

KSmen Winde doch, die lauen,

Diesen Schnee binwegzutbauen — t

Sieh, der Schnee ist anfgethaut,

Wasser da mau
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Clitoz ma lubku za wöda,

Njamöio k uej piez wödu:

Golc ma lubka za wödu,

Njamöio k nej piez wöda.

Golc piez wöda pljejaso,

Zöweo jomu swjesalo.

Swjeeka cbopi gasowai,

Golc sc chopi zaljewas.

13

Wer hat Liebchen hinterm Wasser,

Kann nicht zo ihr durch das W
Jüngling hat sein Liebchen da,

Kann ihr nicht mehr kommen nah.

Durch das Wasser schwimmt der Knabe,

Mädchen leuchtet ihm — za Grabe,

Lichüeüt fing an auszngebn

Und er ward nicht mehr gesehn.

(Z Njabozkojc a z Börkow.) (Ans Nanndorf und Burk.)

Moderato.

"
1

* 4—^—

i

—

*

Ce-M rjei - ay lal-te 'li-ay,

Jüngling kämnt die gtl-bcn llaa-re,

Ce*o rjedny lohe 1%,
tote 'losy kuierkate.

Stawil na ne wjene zcleny :,:

Wjenc zeleny, poJejowy.

Wot poleja domacnego :,:

Wot roiycki daj drohneje.

Drohe , drohe, bmne köue :,:

Psece bliäcj Frankiördojo,

Do Frankfiirda psidrobowal, :,:

Stawil könja na göspozu,

Sa in chozil spo jarmarkö :,:

lubce skupujucy.

Suknja la jo welgin rjedna, :,:

Welgin qedna,

Po tolarn lokse plase, :,:

To jo sukno welgin droge.

Ze zyzim jo itopowana, :,:

Ze

1»

11

13

15

17

rjed-ny iot-t« '14 - .y , iol - le Ii - »y ka-Mr-ka • te.

kumrat die g*l-b*a Haa-re, gtl-b« Haa-re, »ebiiage - loek - U.

1

3

5

kämmt die gelbes Haare,

Gelbe Haare, schöngelockte.

Setzt auf sie das grüne Kränzlein, :,:

Grünes Kränzelein yon Polei.

Grünes Kränzlein vod Haus -Polei, :,:

Kriozrlcin von kleinen Röschen.

'

Treibet, treibet, braune Rosse, :,:

hin nach Frankfurt.

Kam in Frankfurt angelrabct, :,:

Stellt die Rosse in den Gasthof.

Auf dem Markt umher gehl selbst er, :,:

Kauft ein Röcklein für die Liebste.

gar

Einen Thaler gilt die Elle, :,:

Dieses Tuch, es ist sehr theuer.

Schön gesteppt ist es mit Seide, :,:

Und mit

10*
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(Lubenski.)

Fijlej
>
jjeslej synka möjej,

Az welikej uaroscotcj,

'Ca wama kupis zelcnc sukrie,

Wötie mjace, braue köi'ie.

Mözolej stuzys kralam, wercham,

Naposljedku kjezoroju.

Die MriHnr nutter.

(Lubenski.)

1 Meine Söhnlein, trinket, esset,

Dass du rechte Maas ihr messet.

3 Kaufe dann euch grüne Röcke,

Scharfe Schwerter, braune Rosse.

5 Und könnt dienen Kön'gen , Fürsten,

(Z Njabozkojc, z Börkow a t d.) (A« U. g. w,)

Andante.

Mtito zi» -ho plt-ta - io, tek wel-gio ito-ln

Halter kliunt das TSchler - leia «ad schilt «C ui-fe-

Mas to zöwco plcsaso, 1

Tek welgiu slokaäo.

Wöstaj se ty lubego

Lubcgo p>fej$eg\

„Lnbeg* se riewöstawju 5

„Lubego (lerejseg'.

„Won luje wele lubsy jo,

„Ak möjej bratsa dwa."

Data jo ju zatwaris <J

Do nowej' kömorki.

,Sen lud' rjedoa ljelo, zeri,

,Az lubeg' zabydnjoä.«

„Lubego nezabydoju 13

„Tak diujko, az zywa soni.

„Won mje cesto mysli ma,

„ A ja zem jogo lek."

Ljelalej stej Ijetalcj 17

Dwa bjelej götbjaska.

Z usoka stej Ijetalej

Z nizka se sedalej.

i». \Vi«Uj »e ty lu-be - go, la - »c- ga ^c-fej-ieg.

Lie»«lo »b, des

Mutter kämmt das Töchterlein,

Und schilt sie ungemein.

,Lass von deinem Liebsten ab,

, Dem ersten Liebsten ab.«

„Meinen Liehsien lass ich nicht,

„Den ersten Liebsten nicht.

„Lieb' ihn viel mehr heiss und treu,

„Als meine Brüder zwei.««

Sic verbaut das Mädchen treu

In eine Kammer neu.

, Sitz hier eines Jahres Frist,

,Bis du dein Lieb vergissl.'

„ 0 , mein Lieb vergess ich nicht,

„ Bis mir das Herze bricht.

„Er hat mich in seinem Sinn,

„Und so auch hab' ich ihn."

Sieh, da flogen, flogen frei

Der weissen Tauben zwei,

der Höhe flogen sie

Und setzten niedrig sich.
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21 Sie setzten sich, ja setzten sieb

„Was zum Lohn erhallen wir,

„Ban'n wir ein Fenster dir?

Sedalej stej se srdalcj

Zöwfu na kömorku.

„Co nama, rjedna , k mytn dai,

„Zjeumej si bokenco?"

,, Ai lubego hogljedajoa 25

„Lubego perrjSeg'.* 4

,
Coga jo mje bogljedanjn,

,Gaz nej' k rozgrorienju.«

„Psijzo wön si k bogtjedanja, 29

„Psijzo tek k rozgronenja."

Zjelalej stej zjelalej

To swjetlo bokoico.

Zdweo gljeda z boknom wen 33

Na luku zelenu.

Wizi lubeg' na Juce

Tiawieku sekueeg'.

Wozelej se za race, 37

Wjadlej se po Ince.

Tergalej slej tergalej

Te drobne kwjetaski.

Sazalej je sazalej 41

Do jeje kömorki.

„Gai te kwjetki zaprjeja,

„Lubosci rozlyl' 'du."

Dlej te kwjetki stöjaehu, 45

RjednejSe böwacbu.

„Tak tek naju lubosü

„Niga roztyl' üepojdu.»

, , P»s$ hinaus du könntest sehn,

,, Sehn deinen Liebsten gehn?"

, Acb , was nülzl das Sehen hier,

,Wenn er nicht spricht mit mir?'

„Kommt er dir zum Sehen hier,

„Kommt er zum Spreeben auch.'

Machten, machten non hinein

Ein heiles Fensterlein.

Mädchen blickt durchs Fenster hin,

Hin auf die Wiese grün.

Sieht, wie auf der Wies' er siebt,

Der Schau, und Gras abmabl.

Nahmen, rührten an der Hand

Sich dort die Wies' entlang,

Pflückten . pflückten da mit Fleiss

Die Blumlein roth nnd weiss.

Pflanzten ein, ja pflanzten ein

Sie in ihr Kämmerlein.

„Wenn verwelkt die Blumen stehn,

„Wird man getrennt uns sehn.»

Nur schöner immerfort.

„So wird man vereinigt stehn

„Und nie getrennt uns sehn."

PrneziiK nuia,
(Z Bdrkow.j (Aus Burk )

Wy-ao jo cas ao-aoj ijr* a pi- wo, pa - lene 'io , • wy-ao ja ca* d» - mej ayi a pi-wo, palnlc so.

Zeil tat es, aara Hau zu («aa, oVao all' i«t Bier uad Schaaps, ja Zeit iil ei, aachllaM za graa, dfaaatl'iil Bier vui Schnait.

Wvno jo cas domoj bys

A piwo, paleiic 'io. :,:

Piwo, palenc dere jo,

Zeit ist es, nach Hans zu gehn,

Denn all' ist Bier nnd Schnaps. :,:

Bier nnd Scbuaps ist wobl noch da,

Doch ihr habt nur kein Geld. :,:
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(Z Werl«».)

Liebe tat 41« w
(Ans Werben.)

„Woc' ly UizyJ zdwey&o,

:,: „WjenaSka riewijaä?" :,:

„Warum trauerst, Madeben, in,

t,: „Und windest keinen Kranz?" :,:

, Woc'ga tuiyS nedeju,

:,: ,Gai luby doma nej'.' :,:

.Warum sollt' ich trauern nicht?

,Der Liebste ist nicht beim.«

, Wön jo hujsel na wojnu

:,: ,Tsi mite z* Pragn.» :,:

,In den Krieg zog er dahin,

:,: ,Drei

, Drugem' jo mje psirucyt,

:,: ,Az dej mje zastojai.' :,:

, Dal 'na Andern mich vertraut,

:,: ,Der mich besorgen soll.» :,:

,Wön mje dere zastojat,

i,: ,Ak ja nejljepej wjem.' :,:

, Der hat mich gar gut besorgt,

:,: , Wie icb's am besten weiss.' :,:

,Gaz saiej kjareiiie na reji, 11

:,: ,Z drugimi rejujo.' i,:

,Ja pak debu psigljedai, 13

:,: ,Tak sjeice zdyrhnwas.' :,:

, Sind im Kretscham wir zum Tanz

:,: , Tanzt mit den andern er. 4
:,:

, Ich muss nur zusehen dort

:,: ,Und seufzen, acht so schwer. 1
:,:

,Luby se pora z wojny dorn

:,: Po göle zelonej.' :,:

15 «Liebster kam vom Krieg nach Haus

:,: .Wohl durch den grünen Wald.« :,:

,
Schylita se

:,t ,Lubego zabiln.' : :

17 ,Dort bat sich ein Baum geneigt,

:,: , Erschlagen mir den Schatz.' :,:

,Oeh mje iejdar bozeycko,

:,: ,Ze zeju drugego!' :,:

19 ,Ach, des Leides! Lieber Gott,

:,: ,Wie krieg 'n Andern ich?' :,:

, Drngeg' lubeg' dawno mam,

i,: , Zcdcn tak wjerny nej'.' :,:

, Coz smej z pcfcjJym gronilej,

:,: ,'So z wjeru mjenilej.' :,:

21 «Lang' hab' einen Andern ich,

:,: ,Docb keiner ist so treu.'

, Alles, was wir uns gesagt,

:,: ,
Aufrichtig war's gemeint.' :,:

,Coz z njetajsym gronimej,

:,: ,Nic s wjeru njamamej.' t,:

, Jetzt, was wir uns sagen auch,

:,: .Aufrichtig ist es sacht.' s,:
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ateBwJeraoB*.

, z Njaboikojc, z Borkow.) (Aus Naundorf und Burk.)

Spojilej ft»j dwa mloitä-r* d«ra tj« - lej , eer-wo - ncj , gül-ko, göl-ka p»*j£*i-trj, xa.gnda aadcjiei- lej.

Gagta zwei Ver-licbU ati*, jno^waiiaaad rot* and fcia, fia-gen durch die Ilaida kai in ri-Ma Feldgirt - leio.

SpojJlej stfj dwa

Dwa bjdcj , oerwooej,

Gdlku, gölku psrjzestej,

zwei Verliebte ans,

Jung, weise and roth und feto,

Gingen durch die Haide hin

Zu ein«

Coga we tej zagroie?

Tak maly jablonja&k.

Coga ma ten jabtonjaik?

Tak male jabtuska.

Kake su to jabluika

Tak male jabtuüa?

Spod janei

Spod

Sednuilej sc, gljedastej,

Az stej tarn husnulej.

, Cbto buzo naju görej wolai,

,Gaz buio zeri böwas?'

9

13

Was ist in dem Felugartlei»?

Ein Apfelbaum so klein.

Was bat dieser Apfelbaum?

Hat Äpfelchen so kleia.

Was sind das für Apfelcbeo,

Acji, Äpfekhen go klein?

Soll n auf einer Seite grün,

Roth auf der

, »cuauu-u da sieb an,

Bis sie geschlafen ein.

,Wer wird aber rufen uns,

.Bricht nun der Tag herein?'

,,IN"ad uaiM seda sylowik

„Ten jaden dntbny 'Ujk.

„Ten buio naju gorej wolai,

„tiai htio zen böwas."

Sylowik wjascle zaspiwa

Tom gaju zelonem.

'Sen se ten gajaäk rozljega,

*Sa tlawa spoljega

:

SwiU, swila, zen böwa,

Ccrwonc zorja görej 'du,

Cbtoz jo pödla lubki spat,

Ma cas ajel domoj bya.

Rjedny se psejc gotujo,

Rjedna sjezee zdycbwjo.

.Zdychuj abo nezdycboj,

.Wjecej mdja nebuzoi.'

17

21

25

2<J

„Nachtigall sitzt über uns,

„Das kleine Vögelein,

„Nachtigall wird rufen uns,

„Bricht nun der Tag herein."

Nachtigall fängt fröhlich an

Und singt im grünen Hain.

Alles Gras das legt sich bin,

Es

Sieb, es dämmert schon, es tagt,

Das Morgenroth ist zu sehn

:

Wer bei sein'm Liebchen war

Hat Zeit nach Haus za geh*.

Liebster schickt zur Heimkehr sich,

Die Liebste seufzet schwer.

, Seufze oder seufze nicht,

, Bist nicht die .Meine mehr.'
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„Das budu abo rie

§ak wele rieroüm,

,,Gljedaj sebe za drugej'

„Ja teke za

Zöwco ma dawno drugtgo,

Gölc nizi zcdneje.

Zöwco wedu k wjer'waoju,

Gölca pak chojoja.

Zöwcu zwony zwonjacbu

Jom' woly ryjachu,

Zöwcu geree 'grajachu,

Jörn* kolaska kyrcachn.

, Coga knli cynil som,

,Ai zöwco zwostajich?

,Ja dfe drugu lubku mam,

,Ta pak mje zwjerna riejV

, Coi z perwejlej' groDjachmej,

,'§o z wieru mjenjachmej,

,Coz z njelajiej' gronimcj,

,Nic z wjera mjeniinej.«

37

41

45

„Mag ich/s sein

,, Darum nicbt kümmr' icb mich,

,, Sich dich nach 'ner Andern um,

„Nach einen Andern ich."

Mädchen hat 'n Andern längst,

Dem Burschen hat's gefehlt.

Mädchen führt zur Trauung man,

Den Borsch zum Pflug auf» Feld.

Läuteten die Glocken ihr,

So brüllten Ochsen ihm,

Spielten Musikanten ihr,

So

,Ach, was hab' ich doch getlian,

,Dass ich mein Lieb verliest?

, Hab' 'ne Andr' wohl, doch sie

,Ist untreu mir gewiss.'

, Was wir damals nns gesagt,

, War alles treu gemeint,

,Was wir jetzt uns sagen — nein,

,Das ut nicht treu

(Z Antona.)

Bjezala liika do Gubinka

Po jadnu granku winka

:

Type type type tape tape tape

Po jadnu graiiku winka.

Fachftappeti«.

(Aus v. Antons Sammlung.)

Lief der Fuchs nach Guben hin,

Nach 'ner Wcintraub' steht sein Sinn:

Type type type tape tape tape,

Nach 'ner Wcintraub' steht sein Sinn.

ZajuhJonA lubkn.
(Z Antona.)

Witaj
,
wilaj , Jurko moj

!

Zoga sy tak dlujko byl?

Za Kameneu na görach

We tych gribach, jagodacb.

Som tarn byl a som tarn byl,

Som tarn liibknr «gubil.

1

3

5

Der
(Aus r. Antons Sammlung.)

Grüss dich, grüss dich, Jürgel mein!

Sag, wo du so lange warst?

In den Pilzen, in den Beer'u.

Da war ich
,
ja da

Da verlor

ich,

icb.
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IJet »Iii *edym
(Zlamk.)

Sedym Ijet jo Jakob stnzyt,

Mj-slil , to jo scdym dnjow.

Sieben Jahr wie leben
(Fragment.)

Sirben Jabre diente Jacob,

Meint' ea wären sieben Tag'.

XCI.

sftlcfntto.

(Z Njabozkojc.) (Aus Naundorf.)

'Sjk»« p» - ny iw.ijoy jj*-d«,

Al-le Bern zieh, «u dem Krirje, al - Ic

'Sykne pany z wöjoy jjedu, :,:

Hej z wöjny jjedu.

Naieg' pana könja wedu, :,:

Hej könja wedu.

Zoga naieg' pana maio, :,:

Hej pana maio?

Ai wy jogo könja maio, :,:

Hej könja maio.

Wal pan Uly za Dönawo, :,:

Hej za Dönawu.

Styri mile za Mörawu, :,:

Hej za Mörawu.

Glowka laiy na kamusku, :,:

»i - ny z wAj«}- jje-di, htj s wAjoy Jje - d«.

zieko tut dem Krieg« , be , au dem Krifl-gc.

Na tej glowcc bjela roka, :,:

Hej bjela roka.

Na tej ruee zloly pereeeri, :,:

Hej zloly perSlen.

Ha ten perSceü modre boko, :,:

Hej modre boko.

I

Piez to boko wöda bjezy, :,:

Hej wöda bjezy.

Na tej wöze tlawa rose*, :,:

Hej tiawa

W.ad. V.lbli.der II.

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Alle Herrn ziebn ans dem Kriege, :,:

He, ans dem Kriege.

Führen unsere Herren Pferdchen, :,:

He , Herren Pferdchen.

Wo habt ihr denn unsern

IIc j unsern Herren ?

Habet ja doch nur sein Pferdehen, :,:

He, nur sein Pferdchen.

Er liegt hinter der Donawa, :,:

He, der Donawa.

Vier Heil'u hinler der Morawa, :,:

He, der Morawa.

Köpflein liegt anf einem Steine, :,:

He, einem Steine.

Weisse- Hand liegt auf dem KöpOein,

He , auf dem KöpOein.

Anf der Hand ein goldnes d, s,:

Ringlein bat ein blaues Auge, :,:

He, blaues Auge.

Ueber's Auge fliessei Wasser, t,:

He, flieget Wasser.

Auf dem Wasser wachsen Graser,

He, wachsen Gräser.

11
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Po tej tSawe pawa cbozi, :,:

Ilej pawa chozi.

Pawa cbozi, pefe gubi, :,:

Hcj pefe gubi.

Cbto to pefe gdrej bcrjo, :,:

Ilej gorej berjo?

Görej berjo rjednc zdwco,

Hej rjedne zöwco.

Wjence wijo, Sanly iyjo, :,:

Hej Sanly iyjo.

Wjence gölcam rozdawala, :,:

Ilej rozdawala.

Golcy z rieja rejowali, :,:

Hej rejowali.

Z reje domoj psewoziti, :,:

Hej psewoziti.

Na Stölaik ju pösazili, :,:

Hej pösazili.

Pölom samt domoj gnali, :,:

Hej domoj gnali.

Do pnstole se lagnuli, :,:

Hej se lagnuli.

15

27

Auf dem Grase geht ein Plan hin, :,:

He, geht ein Pfau hin.

31

33

35

37

39

41

43

Geht ein Pfau, lässt Federn

He, Federn fallen.

» V

Wer denn lieget auf die Federn, :,:

He, auf die Federn?

Liest sie auf ein schönes

He, schönes Mädchen

Windet Kranze, nähet Tücher, :,:

He, nähet Tücher.

Kränze theilt sie ans den Burschen, :,:

He, aas den Burschen.

Barschen bab'n mit ihr getanzet, :,:

He, mit ihr getanzet.

Von dem Tanz nach Hans gefnhret, :,:

He, Haus geführet.

Auf den schönen Stuhl gesetzet, :,:

He, Stuhl gesetzet.

Dann nach Hause selbst gejaget, :,:

He, selbst gejaget.

Haben sich zu Bett geleget, :,:

He, zu Bett geleget.

xcn.
Iii«ka m knrkR.

(Z Börkow.)

Liska sezi na ognisc'ii,

Zekse se jej drjemanja,

Dyramdada dyratala,

Zckse se jej drjemanja.

Psizo jana druga lika,

To bje jeje towariska,

Dyramdada dyralala,

To bje jeje to

Der Furh* und die Knie.

(Ans Burk.)

Fuchs sitzt auf dem Feuerbeerde,

Hat zu schlummern grosse Lost,

Diramdada dirallala,

Hat z

Kam ein andrer Fuchs geschlichen,

Welcher sein Gefahrle war,

Diramdada dirallala,

Welcher seil
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Hapi julaut« knula,

Cbyii jo tarn na löd,

Dyramdada dyraiala,

Cbysi ja Um na USd.

Fasset ihn an einei

Wirft ihn hin wohl auf da« Ei»,

Diramdada dirallala,

Wirft ihn hin wohl anf das Eis.

znjasta styri jaja

Na bazowem peiiku,

Dvramdada dyralala,

Na

13 Ente hat gelegt vier Eier

In den dichten Holderetrauch,

Diramdada dirallala,

In den dichten Uolderstrauch.

Useiala jo pjei

Po) zaseta skopa,

Dyramdada dyraiala,

Pol zaseta skopa.

Lobke luze , gljedajso

Co ta kacka

Dyramdada dyralala,

Co ta kacka ma ludu

!

17

21

Hat gebrütet ans fihif Junge

Zebnt'balb Schöpse

Diramdada dirallala,

Seht doch nur, ihr lieben Leute,

Wie viel Volks die Bote bat,

Diramdada dirallala,

Wie viel Volks die Ente bat!

(Wot Lizy Deianojc

Zcas-ka ta iu oa piwo

,

zn Bia-re

J~1
.T" f-- a4-*-.

Der cetrhUcrn« 1TI«in
(Von

aj jorhhaj ! Clo-jrk ty deji do- ma »;•*. Taln-dridf r»-l»dri-dy ri - U-dri -dtn
geaai, bejsekkel ! Main, da anust za

Zenska ta zo na (»wo,

Aj jnchhaj I

.Clojek ty deji doma byf.

, Taladridy raladridy raladridom.'

»Clojek ty deji doma psjesl,

, Aj joclihaj I

,Teke iklje a talafe myi.

, Taladridy raladridy raladridom.'

Zenska piizo z piwa domoj,

Aj jnchhaj l

, Clojek wele ty sy lapsjel?

.Taladridy raladridy raladridom.'

„Tii raz som ja zawartn«),

,, Aj jnchhaj

!

„Ja som iklje a talafe myl,

„Taladridy raladri dy raladridom."

bleibt.. Taladrl-d. ra-la-drid« r.-la-dri-do,.

Frau die will zu Biere gehn,

He , juchhei

!

, Mann , du mti&sl zu Hanse bleiben,

, Taladride raladride raladridom.'

, Mann , du musst zn Hanse

,
He, juchhei!

.Schüsseln, Teller musst du

, Taladride raladride raladridom,?

Frau die k<

He, juebbeil

.Mann, wie viel bast eingesponnen

?

, Talaride raladride

13 „Drei Mal bab' ich rumgedrebet

„ He , juchhei!

„ Schüsseln , Teller dann gewaschen,

„Talaride raladride raladridom."

Ii»
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Aj juchhaj 1

Den clojekoju psez ksicu,

Taladridy raladridy raladridom.

Ctojek skocy z oknom we»,

Aj juchbaj 1

Susedoja do dwyru,

Taladridy raladridy raladridom.

,Mje jo zinsa myja bim! 4

, Aj juchhaj !

'

,,Mje jo tcke myja bilat

„Taladridy raladridy raladridon

Paec' aco take ielray byli,

Aj juchhaj

!

A sco sebje lake brali.

Taladridy faladridy raladridom.

Bysco drugi raz mndrejse,

Aj juchbaj!

Bers'o sebje swvjog' rownja.

Taladridy faladridy raladridom.

21

29

33

Frau die nahm de

He, juchhei!

Schlug den Alaun ihn über'n Rücken,

Taladride raladride raladridom.

Mann der sprang hinaus «im Fenster

He, juchhei!

In den Hof sprang er dem Nachbar,

Talaride raladride raladridom.

, Mich hat Meine heul'

, He , juchhei 1

'

geschlagen

!

.Mich hat

, Taladride raladride

Warum wart ihr solche Schelme,

He, juchhei!

Und habt solche euch genommen?

Taladride faladride raladridom.

Seid ein ander Mal nun klüger,

Hc, juchhei!

Nehmet euch nur eures Gleichen,

Taladride faladride raladridom.

Wobrju fatlMiaofte.

(Wol Börkojskicb zdwlow.)

Modem«.

(«Huna; von beiden Seite«.

(Von den Burker Mädchen.)

*— * '
^31

Jjel je rjeclny wo -r»l wen, jjel jo rjediiy wo-ral wen, zaj-dn gra-ju

Bursche fuhr zum Pflügen au, Bunehe fuhr zun Pflüa*» •», — — —

Jjel jo rjedny worat

Zajdu graju zynda z;

Zajdu linda,

Worat wen.

uj du lluda, wo-rtl

»

Bursche fahr zum Pflögen aus, :,:

Sajdu graju synda synda,

Sajdu linda,

Zajdu graju zynda zynda

Zajdu linda,

Naworat.

Psi zagroze domoj jjel,

Zajdu graju zynda zynda

Zajdu lindu,

Domoj jjel.

Zu sechs Scheffeln pflögt er ein, :,:

Sajdu graju synda synda,

Sajdu linda,

Pflügt er ein.

An dem Garten fuhr er heim, :,:

Sajdu graju synda synda,

Sajdu linda,

Fuhr er beim.
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We zagroze jablook», :,: 13

Zajdu graju zvnda zynda

Zajdu lind»

Jabtonka.

Spod jabtorice zöwia Iii, :,: 17

Zajdu graju zynda zynda

Zajdu linda,

Zöwia tsi.

Prjena wjenki wijaio, :,: 21

Zajdu graju zyoda zynda

Zajdu linda,

Wijaio.

Drag» lauly Syjaio, :,: 25

Zajdo graju zyoda zynda

Zajdu linda,

Syjalo.

Tseia welgiu tuzai», :,: 29

Zajdu graju zynda zyoda

Zajdu linda,

Tuiaio.

, Woc' (y tuiyS zdwcyico? :,: 33

, Zajdu graju zynda zynda

,
Zajdu linda,

.Zowcysco?«

Psoc'ga luzys üedebu, :,: 37

„Zajdu graju zynda zynda

„ Zajdu linda,

„Nedebu?"

„Gaz möj luby doma nej' :,: 41

„Zajdu graju zynda zynda,

„Zajdo linda,

„Dorna «ejV

„Won jo hujset na wöjnu, 45

Zajdu graju zynda zynda,

„ Zajdu linda,

„Na wöjnu."

„Na tu wöjnu Sejdojsko, :,: 49

„Zajdu graju zynda zynda,

„Zajdu linda,

„Sejdojskn."

In dem Garten stebl ein Baum,

Sajdu graju synda synda,

Sajdu linda,

Stebt ein Baum.

Cnlenn Daum drei Mägdelein, :,:

Sajdu graju synda synda,

Sajdu linda,

Mägdelein.

Erste wand dort Kränzeirin, :,:

Sajdu graju synda synda,

Sajdu linda,

Zweile nähet Tuchelein, 8( :

Sajdu graju synda synda,

Sajdu linda,

Tüclieieiu.

Dritte die war sehr betrübt, :,:

Sajdn graju synda synda,

Sajdu linda,

Sehr betrübt.

, Mädchen, warum trauerst du? :,:

, Sajdu graju synda synda,

, Sajdu linda,

.Trauerst du?«

„Wie sollt' ich nicht traurig sein? :,:

„Ssjdu graju synda synda,

„ Sajdu linda,

„Traurig sein?"

„Ist mein Schatz doch nicht daheim, :,:

„ Sajdu graju synda synda,

„ Sajdu lioda,

„Nicht daheim."

„In den Krieg zog er dahin, :,:

,, Sajdu graju synda synda,

„ Sajdu linda,

„Er dahin."

„In des Krieg, den Schwedenkrieg, :,:

„Sajdu graju «ynda synda,

„ Sajdu linda,

„ Schwedenkrieg.«*
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„Tsizasc« mil daloko, :,: 53

„Zajdu graju zynda zynda,

„Zajdu linda,

„ Daloko."

„ Styriasca mil syroko, :,: 57

„Zajdu graju zynda zynda,

„Zajdu linda,

„Syroko."

,,Nej' mje lubit zasej psis, :,: 61

„Zajdu graju zynda zynda,

„Zajdu linda,

„Zasej piii."

„Psijzo abo nepäijzo, :,: 65

„Zajdu graju zynda zynda,

„Zajdu linda,

„Nepiijzo.

„§ak man hysce drugich tioch, 69

„Zajdu graju zynda zynda,

„Zajdu linda,

„Drugich tioch."

„Te au Iii raz radnejie, t,: 73

„Zajdu graju zynda zynda,

„Zajdu linda,

„ Raduejse.

„Te su tsi raz rjednejse, :,: 77

„Zajdu graju zynda zynda,

,, Zajdu liuda,

„Rjednejic."

»Nediyj, ricdlyj, zowcvJco! :,:
' 81

,
Zajdu graju zynda zynda,

, Zajdu linda,

, Zowcysco
!

«

,Ty ze mje wjcc' rieznajoi, 85

, Zajdu graju zynda zynda,

, Zajdu linda,

.Neznajoi.'

„Drelssig Meilen zog er weil, :,:

„Sajdu graju synda synda,

„ Sajdu linda,

„Zog er weit."

„Yierzig Meilen zog er breit, :,:

„ Sajdu graju synda synda,

„ Sajdu linda,

,, Zog er breit.« 4

„Nicht versprach er Wiederkehr, :,:

„Sajda graju synda synda,

„Sajdu linda,

„Wiederkehr."

„Kommt er oder komnt er nicht, :,:

„Sajdu graju synda synda,

„ Sajdu linda,

„Kommt er nicht."

„Habe ja drei andre noch, i,:

,, Sajdu graju synda synda,

„Sajdu linda,

„Andre noch."

„Die sind drei Mai treffliche, :,:

,, Sajdu graja synda synda,

„ Sajdu linda,

„ Treulicher."
«

„Die sind drei Mal schöner noch, :,:

„ Sajdu graju synda synda,

„Sajdu linda,

„ Schöner noch."

, Lüge, Mädchen, lüge nicht l"

, Sajdu graju synda synda,

, Sajdu b'nda,

,Lüge nicht!«

, Du kenust mich ja gar nicht mehr, :,:

, Sajdu graju synda synda,

, Sajdu linda,

, Gar nicht mehr.4
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*kobo«ln7 lithy.

(Lübeck..)

Kumpan 'co mi lubka wozes,

Obaran se Iwarze.

Koc ale weit,

Koc fikerlot,

Oberam se iwarze.

ftebudus e obaras,

Buzo mi ja wozes.

Köc ale well,

Koc Gkerlot,

Bozo mi jo wozei.

L'se^noch moj nagi mjac,

Obarach se twarze.

Koc ale weit,

Koc Akerlot,

e Iwarze.

XCV.

Njeto jo len pSawy cas,

Njeto psiz mi by&cer raz,

Köc ale well,

Köc fikerlol,

OUejom si glowu.

II

16

Nehmen will mir mein Kan'rad

Meinen Scbatz, ich wehre mich,

Polz alle Welt,

Potz Gckerlol,

Meiaen Schatz, ich wehre mich.

Wenn ich mich nicht wehrte so,

Putz alle Well,

Polz Gckerlol,

Nahm' er mir sie ganz gewiss.

Ich zog aas mein blankes Sehwert,

Wehrte kühn and tapfer mich.

Polz alle Welt,

Potz Gckerlol,

Wehrte kühn und tapfer mich.

Jetzt ist grade rechte Zeit,

Jetzt komm mir nur noch

Polz alle Welt,

Potz Gckerlol,

Jetzt hau' ich den Kopf dir ab.

T»oehst liinosiel.

(Z Börkow.)

ICVI.
Ein wenlar Liebe.

(Aas Burk.)

Lvb-ka mam » rjnloa jo , lu • lo je -je »ja -

Hab' «in liebele«, das ist tcbüa, a-brr bis ibr deaooeb

Lubku mam a rjedna jo, 1

Lubo jeje njamam,

iam, ta-dra-tam ta - tlra • Inoi, lu-bo je-je «ja - mam.

ta-dra-lam, ta-dra-lnm, - btr bin ihr drnnorb gram.

Hab1

ein Liebeben , das ist schön,

Aber bin ihr dennoch gram,

jeje

TSoSku mam a

Za drugeju gljedam,

Tadraiaal tadratam,

Za drogeja gljedam.

Aber bin ihr dennoch

Zwar ein wenig lieb' ich sie,

Doch 'ne Andr' in Sinn mi

Tadralam tadratam,

Doch *oe Andr' in Sinn mir kam.
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XCTD.
Sutarti
(Z Rubynja.)

Nestarcaj mje z oknoi

Mjej mje lubej kömorce,

Tadratam tadratam,

Mjej mje lubej kömorce.

ßefej sy mje pörata,

Njet pak sy mje starcala,

Tadratain ladralam,

Njet pak sy mje starcala.

Sloss mich nicht zum Fenster

B'halt' mich lieber in dem

Tadratam, tadralam,

B'halt' mich Leber in dem

Vorher hast gerühret mich,

Jetzt slöss'st du mich fürchterlich,

Tadralam, tadralam,

Jetzt stöss'st du mich fürchterlich.

mm.
717 fclie.

(Z Antona.)

Dyi U möja lubka cbora jo,

'Com do Muzakowa pöstas:

PSi badaf, psiz badaf,

Schlag meinem Schatz die Adaf,

Möj badaf t

Der .«.drrlaaa.

(Aas v. Anton.)

Wenn die meine Liebste krank mir wird,

Will ich bin nach Muskau schicken

:

Komm Bader, komm Bader,

Schlag meinem Schatz die Ader,

Mein Ilader.

ra<« naneju. Guter Rath nn dem Vatfrw

(Z Antona.) (Ans t. Anton's Sammlung.)

Daj , daj rjcdna Anku na sobtwot 1 Gieb, schön Ansehen, auf die Scholtisei,

Solu ma tarn styri krowy, Zwei Paar Kühe bat der Schulze,

äölta ma tarn styri krowy, Zwei Paar Kühe bat der

'Sykne s&lone sn. Alle Kühe

milnryjjrzer. Der Bllnzeeeer.

(Z Börkow.) (Aus Burk.)

Tom tom tynca, 1 Tom 10m tinz,

Pjakla mlinca; Sie buck '11 Blinz;

tom tycb, Tom tom tych,

Mjo se jica ksjech. Darauf lüstert's mich.
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Tom toui U,

Wöna mje da;

Tom tom tycb,

Ja jen Um zjjech.

Tom Uim lycej,

Iis) cell inj es wjecej ;

Tom tom Us,

Neksjeso dal.

Tom tom tyz

Psizo ten knjez

;

Tom tom Ula,

Ja se Um zwala.

13

Tom tom tili,

Sie gab mir ihn;

Tom tom tauf,

Ich ass ihn auf.

Tom tom Iber,

Ich wollt« mehr;

Tom tom lieht,

Sie gab mir'»

Tom Um lerr,

Da kam der Herr;

Tom tom tort,

Ich wälzt' mich fort.

CT.

I

Hnrllnju.

(Wot Lizy DeSanojc Borkowacb.) (Von

Im iirpiin.

Üeschan in Bork.)

We cyj«ch Im ebo-ii r« - il Gra-cy-jin. A te rjed-oe iow-ca py - ui aö

-li-en wan-delowrn die Gri-si-e«. Und die Kbtf-neo Mid-cbe. flo-deo

ioi ja - 0«

we tyeb Ii - paeb: Bar-Ii- oj«, Bar-li-nj», ioi le bo - my kwjelli ia.

>: I> Ber lin, in Ber-iia, wen« die Bai

We tych hagaeyjach Um
Chozt razi Graeyjan.

A le rjedne z<5wco pyUs

Mözos jano we tych lipach 1

Barlinjo, Barlinjo,

Zoz te bomy kwjeüi su.

We tych lipach Um a how

Maju knjeza knjejski stot,

Weüke knjeza, male knjeza,

Welike nare, male nare,

Barlinjo, Barlinjn,

Zoz Us bomy kwjetli su.

Zymewe zgan zyma jo,

Mlogcm' lubosö skazyjo.

Jaden za tym drugim koka

A tak wclgin uSric stuka:

Barlinju, Barlinjn,

Zoz te bomy kwjetli au.

Wead. Volkflieder. II.

13

Unter den Akazien

Wandeln gern die Grazien.

Und die schönen Mädchen finden

Kannst du immer nnter'n Linden:

In Berlin, in Berlin,

Wenn di« Bäume wieder blühn.

Untcr'n Linden hie und da

Manchen Herrenstuhl ich sah,

Grosse Herrn und kleine Herrn,

Grosse Narrn und kleine Narrn,

In Berlin, in Berlin,

Wenn die Bäume wieder blühn.

In dem Winter ist es kalt,

Manchem wird die Liebe alt

Einer nach dem andern guckt

Und sich ängstlich drückt and duckt:

In Berlin, in

Wenn di

12
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Zymewe zgan ma swöj cas,

Psijdu cuze közdy cas.

Na reju 'du wc tym 'grasu,

Nejljepse pak jo jieh smjase

:

Hrulinjn, Darlinju,

Zoz te bomy kwjetli so.

19

groni: Luby nan,

Gljej, to zöwco rosco zgan,

A tea gölc tu brodu mjewa,

Gljedaj , tak se w6no zjela

:

llarlinja, Barltnju,

Zoz te bomy kwjetli so.

Lubyjice eboze Um
Gromaze a teke »am;

A lej ruce posiskuju,

We luboscach se poskaju:

Barlinju, Barlinju,

Zoi le bomy kwjetli au.

Pötom psijzo ten rjedny cas,

Gaz teil wajchUr psijzo zas',

Pötom domoj 'zemy z Jazka,

Közdy pSasa, zo inöja wjazka:

K.irlinju, Barliuju,

Zoz te bomy kwjetli su.

25

31

37

Alles hat da seine Zeit,

Kommen Fremde jederzeit,

Gehn za Tanze und zu Spiel,

Da giebt es zu lachen viel:

In Berlin, in Berlin,

Wenn die Bänme wieder Wähn.

spricht: Mein Väleriein,

Sieh, es wächst das Mägdelein,

Und der Junge kriegt 'n Bart,

Sieh', das bat so seine Art:

In Berlin, in Berlin,

Wenn die Bäume wieder Möhn.

Die Verliebten gehen fein

Dort zusammen und allein,

Drücken sich die Hände wund,

Küssen zärtlich sich den Mund:

In Berlin, in Bertis,

Wenn die

Und dann kommt die schöne Zeit,

Wenn der Wächter kommt und schreit,

Alsdann gebn wir still nach Haas,

Jeder fragt, wo ist meiu Haus?

In Berlin, in Berlin,

Wenn die Bäume wieder blühn.

ftyrotka.

(Wot Maje Rubynojc Börkowacb.)

CD.
nie Waise.

(Von Maria Rubyn in Burk.)

Sy-rol-ka « . iü m kjai-cb..b, »v-rot - ka « - be-jilii Iii r« kjar - ekob , aiAlcr-ey-ny rfwjo aa-de-jUa.

Um den Kirchkof die Waüc drciaal «aalt, um deo Kinthuf die \Vai»e dreimal wankt, >od da ladtt tie der Matter Grab.

1

3

5 , Hast 'ne junge Mutter ja zn Haas, :,:

,Mag die schneiden dir ein Stückchen Brot.'

Syrotka obejsla Iii rar kjarchob,

31ötercyny röw jo nadcjSta.

Stawajso wy görej , möja masi!

'Ziso wy mje skibku wotk&ajal.

Um den Kirchhof die Waise dreimal waakt, :,:

Uud da bndet sie der Mutler Grab.

Meine Mutter, siebet doch nur auf! :,:

Kommt und schneidet mir ein Stückchen Brot.

»Tyga mai Um mlodu namt> doma,

.Das ci wöna skibka wotkSajo.«

.Mluda mama ma dose swöjick zjeai, <

Swöjim wöna te topenki

Mje spalene skörki icdajo.

Junge MuUer eigne Kinder hat,

Kindern röstet sie das Brot,

Giebt mir
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Slawajso wy geVej, möja msJi? :,:

Ziso wy nje zgelko

,Ty ga m.

,Das* zgelko upalce.

tama upalce nje zgdko,

Ale jo tek stcrgajo do lumpka,

Cbysi mje jo polom do nugla.

Stawajio wy gorej mdja masi! :,:

'Ziio wy mje glowku pocesal.

, Ty ga mai (am nilodu mjimi poma

, Das" ci wona glowku pocaso.'

Mloda mama pocaso mje glowku,

Ale pobijo mje tek do neje,

SUrcy ja wot sebe psecer psejc.

Slawajso wy görej , möja maii

!

Mdje göle wjecej nestawam.

lazy sjezki kamen,

lazy bjety pjesack,

pak zeleny den».* —
.Na

,Na

Psileseslej dwa janzcla z nebja,

Psimjoltej tarn syrotku za ruku,

Lesekej z lirju do üebja

10
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21

24

26

Meine Matter , liebet doch nur auf! :,t

iir das

, Hast *ne junge Multer ja zu

,Mag die waschen dir da» llemdchen aus.'

Junge Malter wäscht mein Hemdcbeo wohl

Doch in Fetzea auch zerrcisst sie mir's

Wird es dann mir in den Winkel hin.

Heine Muller, siebet doch nur auft :/.

Kommt und kämmet mir das Köpfchen aus.

,Hast 'ne junge Mutter ja zu Haus, :,:

, Mag die kämmen dir das Köpfchen aus.'

Junge Multer kämmt mir's Köpfchen wohl,

Doch sie schlägt mir auf dasselbe auch,

es immer, immer •

Meine Mutler, stehet doch nur auf! :,:

Ach, mein Kind, ich stehe nimmer aof.

Auf der Brust liegt mir ein schwerer Stein,

Auf den Augen liegt mir weisser Sand,

Grüner Hasen auf den Küssen mir.

Von dem Himmel kamen Engel zwei,

Nahmen an der Hand das Waisenkind.

Flogen mit ihm in dei

cm.
» t >

(Wot Bdrknjskich zowfeow.)

lYImm nicht.

(Aus Burk.)

Ja Mio i«»jc if>*r« »o-icl, 'njet mjf öjo'-t» yc-U», •« jaw jaw ! Nj*l wjc »jo' - e» ijc

Hab' air ci-ac Fraa ge - noa-men, die will mir nicht fron -neu, aa jau jaa! Die will mir nickt

Ja som sebje zowfo wozcl,

Njct mje njo'co zjelas.

Aw jaw jaw

!

Njet mje njo'co zjela».

Kopas, woras neumejo,

Iljr.doa rada ehozi,

Aw jaw jaw

!

Rjedna rada chozi.

Hab' mir eine Frau genommen,

Die will mir nicht frommen,

Au jau jau

!

Die will mir nicht frommen.

Sie kann Hack' und Pflug nicht leiden

Will nur schön- sich kleiden

Au jaa jau!

WiU nur schön sich kleiden.

12*
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Ja sje psosym za bogala,

Neber sebje teje

Aw jaw jaw !

Neber sebje leje.

Njama wjec ak jane creje,

Hysce riejsu jeje,

Aw jaw jaw

!

Hyicc nejsu jeje.

13

Gott soll mich dd

Diese last nur fahren,

Au jan jau

!

llat nur ein Paar Schuh' zu

Sind nicht mal ihr eigen,

An jau jaul

Sind nicht mal ihr eigen.

Twardy kral.
(Z Börkow.)

Tempo ii martia.

nv.
Der atresiare Kttatlf.

(Aas Burk.)

X«i kral, mii kral zajlsa ra - no tla-»a, awüj« «öj - na - ki ko - man-djeru - ja. Cal «ü • ni

La - jer Kii-<ilü »lr- het auf früh -sei - lig . sei - ae Krie - per com - maodirl er. lad »rna sie nicht

j« - mo njokie poiln - sas, ga fcu - io w.'.n *yk- nyra gto- wy iwotbi - jai.

wol- len ihm pa - ri - reo, tthlägt er ib-ne« al - lea ih - re KS-pfe ab.

Nai kral, nas kral

Zajtia rano stawa,

Swöjc wöjnaki komandjerujo.

Gaz wöni jomu njokse poSlasas,

Ga buzo wön 'syknym glowy zwotbijas.

Unser Kon ig

Stehet auf frühzeitig,

Seine Krieger kommandirt er,

Und wenn sie nicht wollen ihm parircu,

Schlägt er ihnen allen ihre Köpfe ab.

Hadrratt,

HopTtune p£l rowa.
(Z Bdrkow.)

Der Bf«nrh am (irabe.

(Aus Burk.)

Pom - gaj big, ly iU-ra tnti, io tu wa-io An -k« mai? Oydlomda - jom dydloiadaj , io Iowa»« Aa-kamaJ?
Uclf Gott, al - tes Miittcr-Ieia! «o Ul cu- er Äo- nc -ki.iT Di'dlaiü-da-jom didiom-dal, wo tat euer Äu-ne-Icio?

Pomgaj bog, ty stara mas!

Zo tu waiu Anku mai?
Dydlomdajom dydlomdaj,

Zo tu wasu Anku mai?

, Nasa Anka dorn* riej',

, Wöoa jo uam uinreta,

, Dydlorodajora dydlomdaj,

, Wöna jo

Ilelf GoU, altes Müttcrleint

Wo ist ener Ännelein?

Didlomdajom didlomdai,

Wo ist euer Ännelein?

, Nicht zu Haus' ist Ännelein,

, Scharrten in das Grab sie ein.

, Didlomdajom didlomdai,

, Scharrleu in das Grab sie ein.
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, Ziusa rowna liesi zeri,

, Ako smy ju hnnjasli

, Dvslomdajoni didlouidaj,

,Na tcu kjarchob Cboricaoy.'

Götcyk obroü kooika,

lli-jtowaso na kjarchob,

Dydlomdajom dydlomdaj,

Rejtowaio na kjarchob.

Tai raz kjarchob obrejlowa,

Na jeje rowce zastaio,

Dydlomdajom dydlomdaj,

Na jeje

,Anka, co sy cynila,

, Ai sy mje lak umreta?

, Dydlomdajom dydlomdaj,

,Az sy mje lak umrela?'

„Coga na tom swjese 'co,

,,'Sykne luxe na müe su,

Dydlomdajom dvdlomdaj,

,,'Sykne luze na miie su."

,
1'sVce smej se myslilej,

, Az se skrynui bu-iomej,

,
Dvdlomdajom dydlomdaj,

,Az se skrynus buzomej.'

,Njct pak ja to ejgen wjen

, Az sc ricb'zo uikul statt,

Dydlomdajom dvdlomdaj,

,Ai se neb'z-onüul stas.

13
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, Heut ist grad' der dritte Tag,

, Dass sie fortgetragen ward,

,
Didlomdajom didlomdai,

, Auf dem Kirchhof eingescharrt.

Bursche wendete sein Pferd,

Ist zum Kirchhof umgekehrt,

Didlomdajom didlomdai,

Ist zum Kirchhof

Dreimal liess herum er's

Blieb auf ihrem Grabe stebn,

Didlomdajom didlomdai,

Blieb auf ihrem Grabe stebn,

, Hank* sage, was das ist,

, Dass du mir gestorben bist?

, Didlomdajom didlomdai,

,Dass du mir erstorben bisl?'

„ Was sollt' ich auf dieser Well,

„ Wo mir Alles nachgestellt?

Didlomdajom didlomdai,

„Wo mir Alles nachgestellt."

.Immer dacht' ich dieses doch,)

.Würden uns bekommen noch,

, Didlomdajom didlomdai,

, Würden an

ich'» ganz gewiss,

, Nimmer kann geschehen dies.

«Didlomdajom didlomdai,

WJemkl.
(Z Njabozkojc.)

Och ty moja lubeycka,

Zoga sy ty byla?

,Das som bvla, zoi som ksjcla:

,We zagroie byla.»

Coga sy tarn zjelala?

,Wjena!ki som wila:

, Jaden sebje
, drugi lebje,

,Tsesi

CVI.
Die KrlnMi
(Aus Naundorf.)

Ach du allerliebster Schatz,

Wo bist du gewesen?

, Mag ich sein doch wo ich will,

, Bin im Garten gewesen. 1

Was bast du denn dort gemacht?

, Kranze dort gewunden:

>","cu •"" t »tu

,Den dritten
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CVH.

AllrgTO

Kusalemu wöje.
(Z LiSkowa a mlogich mjesl.)

Spat stary spat.

.Mlody fryjowat!

Za starymi z kamrnjanii,

Za mlodymi z jaWukami.

Spat sUry spat,

Mlody fryjowat.

Wen, wen!
CZ« Smogrjowa.)

(Aus Gross -Lieskow und vielen Ortes.)

Schlaf, Aller, ein!

Junger du mnsst frri'nP

Nach den Alten mit den Steinen,

Nach den Jungen mit den Äpfeln.

Schlaf, Aller, ein!

Junger du mussl frei'n!

cvm.
Tort, fort!

(Aus Schmogrow.J

Wen vco wrn tym bm - rjan

Pari, fort, fcrt , ich fort, an» IV. ^t. nw icb fort! Denn AI- Ici friut «er E - delmana, ood Nicht« be

tym

kr.mint

mm
ae - da - jn. Wen wrn wre och wen och i M — N wrn.

Baaere - mann. Fort, fort, fort, leb r»rt, au Fi. Fi. aui ich fort!

Wen wen wen och wen 1 Fort, fort, fort, ach fort,

Och a N. M. wen! Au» N. N. muss icb fort!

Te kujeza te 'so zezeru. Denn Alles frissl der Edelmann,

Tym burjam tym nie liedaju. Und Nichts bekommt de

Wen wen wen och

Och z. N. N. wen.

Fort, fort, fort, ach fori,

Aus N. N. muss icb fort!

CIX.
Zwjrriir hopjt»r. D«r trevae JIe«m*iier>

(Z Börkow.). (Aus Burk.)

Cefena roza, modry kwjet: 1 Rose rolb und Blume blau:

Som Um ebozil wele ljet. Ging viel Jahre hin zur Schau.

Som som sebje hobgljedal, I Habe mir ii

llobgljcdat, Simuiersdorf,

Simorojcach lubku, Auserschu ein Liebchen,

Saparjowu Ilaoku. Insers Schäfers Haoocben.

W6na öejo bogata, 5 Reich ist sie nun freilich uicbl,

Bogata, Freilich nicht,

Teke riejo ebudobna. Arm ist sie auch nicht.

Jo pak welgin rjedna. Aber
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Druge wotzjelerie.

R e J e.

Zweite Abtheilung.

Tanzliede



Gere Mjgr.vo, Der Spielmann spielt auf,

Towzynt bol razyjo. Tausend Schmerzen heilen.

Niederwtnditchet
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CXI.

(Z Anlona.)

Senkt , Wen Auch. Tempo di polaeea

(Von •)

U kJjet BJ« i.w-k« J«i

j..r g.b di. T~kur mir, ,„Li,r

du, li ja <lf-j>i-li x iejn rc - j. .-•»;. la ee - In o.e, I» e«-lu aoc

do to-(. kj« - h - g» d«ji.

ki* an dea kcilcr-Lkhtea Tag.

&»ta ksjel mje iöwku da»,

Zöwka dai,

Ai ja dejaeh z lieju njowai

To. celn noc,

To cetu noc

Do togo bjelego dnja.

1 Scholz der gab die Tochter mir,

floU mit ihr

Die ganze Nacht,

Die ganze Nacht

Bis an den bellerlichteo Tag.

(Z Ljed.)

Nan 'graj mje rejku!

, Kaku ga möj synk? 4

Tyku uku tejku.

Njeto som ja »am, 4

:,: Druge budo pomagai. :,:

Zoga su le droge, 6

:,: Ai ty lud' tak sam sloji? :,:

(Aos Lcde.

Vater, spiel mir 'n Tanz!

, Welchen denn, mein Sohn?'

Dasen dcsen diesen.

Jetzt bin ich allein,

:,: Andre aber «erden helfen. :,:

Sag', wo sind sie denn,

:,: Dass du hier so stehst alleine? :,:

cxm.
I.uhUa uptaal.

(Z Ocboze a z Anlona.)

Za zurjami riebdu woslas,

Ja sc pöram do js'py nuls,

Ku tym rjcdnyui mlodyni iöw htm,

Tarn ja zmjejom Ijcpsy lö5l.

Pii lyeb zöweach, psi lych gercach,

Tarn ja bydlim »eigen rad.

Gerce 'graju welgen pjekiie,

Peöez njamam, to jo grad.

YV.nd. Yulkili.dar. II.

Die LI«»««* Mahlt.

(Aus Dracbhausen und v. Anton.)

Vor der Thfire bleib' ich nimmer,

Ich geh in die Stub' hinein.

Dort werd' bessre Lull ich halicn,

Bei dem seböueu Mägdelein.

Bei den Mädchen, bei den Fiedlern

Wohn' ich gern, weil mir's gefällt.

Horch! die Fiedler spielen schöne,

Doch zum Hagel, hab' kein Geld.

13
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Nan ten 'e© mje ze jipy ugnas, 9

Mdterka njo pöra naIi.

Zdwcko woxe mje u rucka

:

Wostaii bow, ty luby mdjl

Kaga debu bow woslauui? 13

Peiez njamam, te su 'S«.

Uaku mal weliku >Urosd,

Ja buda »je uplasis.

Vater jagt mich au der Stube,

Mutter winket mich herein.

Mädchen fasst mich bei den Händen:

Bleibe hier, du Lieber mein!

Wie soll ich denn hier noch bleiben?

Gar kein Geld mehr habe ich.

Mache dir nicht grosse Sorgen,

Denn ich zahle, aus für dich.

CXIV.

(Z Njabozkojc.)

Stnki. WeodUek. Tempo di polarra.

(Aus Naundorf.)

J«-nej ruce Aa-ko iar-iy
,
drngcj rn-ce baii-ku zar-zj : gljcdiij.gljrdiij motcr-kn

,
kag' Icn gilt to ije»ko ln-ko ma.

Mit der «iien Mlter'iÄi.nfhe«,«itd«T«ndero »iiier'« Kinaeaei: Siebe, aieie, MötUrieio, wie derthraeke lleftt dai Rind

Janej ruce Anku zariy,

Drugej ruce bankn zariy

:

Gljedaj, gljedaj mölerka,

Hag' ten golc to zjesko rabo ma.

Mit der einen hält er's

Mit der andern hall er's

Siebe, siebe, Müuerlein,

Wie der Bursche üebl das

CXT.
JVoenlk. Der Katbtachw

(Z Ochoze.) (Aua Drachbausen.)

a domoj riepejdu, 1 Heute geh ich nicht nach

Wono wclgin sma. Es ist finster sehr.

Möja lubka rejojo.

Njama zedue«' zgla. Hat kein

11 (i vrjianr.
(Z Ochoze.)

Man ten naju upyla,

Ak tarn stojacbmej,

Popadnu wdn z ploln kdl,

Naju rozegna.

Zdwcko gnalo d« wjazy,

Po köoiorki nuti,

Gölack gnaso do grdzi,

Ku kdnjam se wali.

CeH»lta«ine Trenn
(Aus Drachhausex.)

Als der Vater uns ersah

So beisammen stehn,

r mit dem Zaunpfahl

Mädchen lief geschwind, nac

In das Bett sie schlich,

In den Stall bin lief der Barsch,

Wikt za'n Pferden sich.
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Zatplataj

(Lsbtinki.)

Ne*ljedaj za mnu
Sörcku mam

,Zaplataj zjeni:

,Tak !'

(LubMski.)

Sieh mich nicht an, dn!

Mir riss mein Scbdrzlein.

, Flick dir das Loch za:

, So wird es ganz sein.'

(Z Njahoikojc.)

Trmpo äi folatea.

CX1HX

(Aus Naundorf.)

—— -«»* — *

—

-^tr:

Ne-ita-raj m Inb-ka aü-ja, icakcrx Ärjjom zern-ka «et. KJeitar tea iom ka - pil, Bu-dy-ijrn »ob

Sor-ge nicht, »eio tkeuru Uebehen, hab' Ich auch kein Korn sc - »*» , ka-be »lr p-kaaftdaj Kloiler aad
« >» i\ «• -" ' •' :

pie-pit.

B.-dij-iin.

Gk-ki-M aa wl-oe dy-ra-la - la - U ra -de-ri - de - ra.

Cab-oerWeSa.dernaMteia, di-ral-la - la - U ra-de-ri - de • ra.

Nestaraj »e lubka möja,

Senkerz nejgooi zernka »et.

lilobUu- ten som kupil,

BadySyn som piepil.

Gabine

Na witie.

Dyralalala raderidera.

Sorge nicht, mein

Hab' ich auch kein Koro gesät.

Habe mir gekauft das Kloster

Und vertranken Bodissin.

Gubner Wein,

Der muss sein.

DiraUalala

, flrrjama».

(Z Lükowa.)

C.hylkn 'comej rejowas,

Chylku 'comej fryjowai,

Och ty möja lubeycka,

gubeycku.

(Aus Gross- )

Ein klein Weilchen tanzen wir,

Ein klein Weilchen kosen wir,

Ach mein Herzensschätzelein,

Meiu geliebtes Mündelein.

13»
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100

(ZA.

Strikt. Trmpo di polacca.

na.)

^£

(Von Anten.)

' '» 3_5 m
Mj«j ty do-bro b«, mjej ty do-brn ao«, «cb ty » • ja In • ba lub-cy-cka! Zm U ose - n« apa-ä«,
Hab da f - te>atbl, bab da gn -te Natbt.acb «> benegt • al - ler - K«b«t» U*fct Für du nücbl'ge ScbUfe«,

-£=*V» -»-Jh

zi u imar-ko • tt - ae,

fiir daaaäebt'ge Ka-sea,

i „ „ —
1

•cb ty mi - ja Ii . »a

«ch mein her-i«u-al - Itr .

m
liebite

r-ck»!

t Lieb!

Mjej ly dobra noe, 1 Hab da „
Miei Iv dobra noe. Ujj, ^B N.cJlt,

gute Nacht,

gute Nacht,

Ach mein herzensallerliehste» Lieb!

jojej iv «ooru noc,

Mjej ty dobra noe,

Och ty mdja lob« Inbcycka! Acn mein nerzensauerueftsu» ui

Za to nöcue spane, Für das nleht'ge Schlafen,

Za to smarkotarie, Für das nicbl'ge Kosen,
Och ty moja luba lubeycka! Aeh mein bereensaUerliebsles

Mjej ty dobru noe,

Mjej ty dobra noc,

Och ty moja laba lobcyeka!

Ja b'zom

Ja b'zom zasej piis,

Och ty moja laba labeycka!

Hab da gute Nacht,

Hab da gute Nacht,

Ach mein herzensalleriiebstes Lieb !

Will nach Hanse gehen,

Will bald wieder kommen,

Ach mein herzensalleriiebstes Lieb

!

Jb'ewijr.

(Z Chciobuza.) (An

Newjef goleoj, newjef golcoj, 1 Trau ihm nimmer, trau ihm nimmer,
Golc weüki ielma: Das ist ein gar Schlimmer t

Z tobu bjega, z tobu ljega, Mit dir geht er, mit dir schlaft er,

Za drogeja gljeda. Nach 'ner andern sieht er.
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(Wiuderkano z.nalc.)

Trmpo dl folaera.

MmlbrnneK.
(llcberaU bekannt.)

Na wer - jai - ka,

Ai 6tm Wlpf.lei».

ker-jai - ku UamtamA-je t*jai

4*m Slriock-leia, da kab'irk oei. Neil

Jaskolicka,

Swigalicka,

Zo mas twöje gnjezdko?

Na werjasku,

Na kerjaiku

Tarn maui möje gnjeidko.

4^ ^$Z!~

Kleine* ScliwÜlblein,

Plaudertasclilein,

Wo hast da dein Nestehen?

Ad dem Wipflein,

Auf den Strauch)(in

Dt hab' ich mein Nesteben.

cum
(Z Lipego.) (Ans Leipe.)

Taka sUra wjaia, 1 Solch ein neuer Qfen,

Taki nowy pjac, Solch ein altes Haas,

Take rjedne zowco: Solch ein schönes Mädchea

Njanölo chljeba spjac.

iivrim mkjmriim. HUebeai WtSf
(Z Lipego.) (Aas Leipe.)

Labo smej se mjeloj t Haben uns geliebet

Taki dlujki cas ; Solche lauge Zeit;

Njent 'co wöa mjc spniciä: Jetzt wül er mich lasse».

Nej' lo tainy eas. Welche tranr'ge Zeit.
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cxxv.

(WSuder

Serski. Tmpo di pclacta.

, ja »oin t« - Le twuja. Daj ty mje mul-ku n« in« - lu chylku.

, andkb bin der Driw. Gieb da mir eis Miekben aej du Uela« Welkte«.
Ts

r r r * y ' /—1—*—y—y—

—

Han-ka ty «T aö -je, Hen-ii ly »y mi-ja, ... «. -

1 - bist nei-ee, udkh bU
Uin-k« ly «y me-je,

Hu-U,(Ubut mei-ee,

y y — — ~y—*~
,
y—y *—»—* '—-¥—y »—y

—

'

h)i mjeawjeroa, Hao-ka byi «jeiwjeina, 4e-w«L mjc de Kre-j«.

, Uanka, bleib getreu aacb, sto» sich akbt le'e Dorutraocb.

ty sy m6ja, :,;

Ja som Icke twöja.

Daj ty mjc malkn

Na mala ebylkn.

:,: Hauka byz mje zwjerna, :,:

Newal mje do sernja.

Und ich bin der Deine.

Gieb du mir ein Mädchen

Auf das kleine Weilchen.

Banka, bleib getreu auch, :,:

Stoss mich nicht in 'n Dornslraucli.

(Z Torja.)

'§ykna rola podworana,

Wala hyscer pusta:

'Sykue zöwfa bozenjone,

Nala byster fiyjna.

(Au* Taaer.)

Alles Land ist umgeackert,

Untres liegt noch wüste.

Alle Mädchen sind versorget

Unsen ist noch ledig.

Warbst* mimt,
(Z Prjawoza.)

Lutuj Banka, lutnj!

Njet jo 'Sykno dermo.

Piec'ga sy sl data

RjcdnoIn
,

gÖlcoj' zawjasc.

Allen Torfcel.

(Aus Fähr©.)

Alles kt

Warum hast
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(Z Antona.)

•eh* dlrli «Ohl.
(Aus v. Anton.)

Tempo di menuetto. Sertki.

Maa - kl, ty ^-A», ja ii
'

d« - * wiT iha ^ ^ « - .tej' ikijato^ria"

Haoacken, du brao -in *•«;-UM , M - be dick wobl »to • bei, kln - ler diob-tea Fieb-Uflzweti

mJ „ 1! d. „— r
—

-

auf dea gri - aca HS b*a.

llanka , tf branc

Ja si defe wizim

We tej (fuslej ikrjakowinoe

Na tej

Uannchen, du braunes Äuglein,

Sehe dich wohl stehen,

Auf den

I»o «rrlhovr.

(Lubenski.)

PH**.

)

Ja som V.ora gribach byl, 1 Gestern sucht
1

ich Pilze, heut
1

Zinsa som byl doma, War ich bübteb Stt

Witie pöjdu do ryxykow, Morgen geh' ich wiederum

Do tych drobnyrb «erjadow. ' In die kleinen Heulten.

RrJouabA.
(Z Lipego a z Antona.)

IHr Tnnzliiftt igm.
(Aus Leipe und v. Anton.)

Ttmpo di

Ko - pa - ei«, wo - ra-cbo : ja ho - Ii la

dort, plläg-teB dort, laC io

iaeb. 'Gra-ja-eba, rejo-wa

le.

-cbu:ja tek tan bje-iach.

dort, da Her ick tcknrll*.

Ja fielt lazacb.

'Grajachu, rejowachu:

Ja tek Um bjeiach.

LubLa la psrzo

Ku »nje dorn spiwai.

Psimnach ja za racku

Gnaeb z neju rejowat.

Hackten dort, pflügten dort,

Lag in der Hülle.

Spielten dort, tanzten dort,

Da lief ich schnelle.

Liebchen nach Haa.se kan,

Mit mir zu singea.

Nahm bei der Hand sie,

Zu tanzen, zn springen.
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'Grajio wy gerey, 9
Kroiyeka njamam,

Lubka b'zo zaptaüs,

T« ma dose penez.

, IVespiilc' se na mnje, tS

,Njamam ak tolark,

,Ten b'zomej pserejswas;

—

Njamamej chljeba.'

Co b'zomej zapiaiis, 17

Möj nan jo sam gercl

Wön barey, wön swarey

Ai 'So rjagoco.

Rjagoco tak welgen, 21

finbnujo Uk resno.

'Gras mözo hyJiier Ijep,

Mnsy pak cas mjes.

Sora ja tarn rejowal, 25

Som tarn spiwat,

Lnbka pyUj peneze ; —
Nepsizomej ze j»py.

Spielt , trommelt, Fiedler,

, Auf sieh verlas* dich nicht,

, Thaler noch bab' ich,

, Ist der vertanzet,

,Kein Brot dann mehr hab' ich.'

Viel wird bezahlet nicht,

Musik mit machet,

Vater der gepaucket, das«

Alles so krachet.

Trommelt nnd lärmet, man
iliiret es so weit.

Spielt noch viel besser, nur

Braucht er za viel Zeil.

*

Habe gelautet

Gesungen so fein.

Liebeben, such Geld nur,

Bezahlet muss sein.

29

Zaplasi gercam, Und zahlet« aus,

Popanu lubeg' za rueka, Fasste den Liebsten,

Gnaio z nim domoj. Lief mit ihm nact

»ehn*lder*«ob

(Z Lipego.) (Aus Leipe.)

Ak möj Foler Slodaf bjeio, i

UJy wön mje sariki zec.

Usy wön mje baldy,

Stergacb ja jen baldy,

Skrydnucb zasej jaden nowy zec.

Nezdam se si, lubka möja, 6

Kaki mam ja nowy zeel

Wön jo welgin rjedny,

Wön jo welgin pyiny,

Tak ja bndu rjediie rejowas.

Als raein Vater war ein Schneider,

Macht* er feine Hosen mir.

Naht' er sie geschwinde.

Riss ich sie geschwinde,

Machte bald er neue Hosen mir.

Nun, gefall' ich dir nicht, Liebste?

Sieb die neuen Hosen an!

Sind gar hübsche Uoscu.

Sind gar schöne Hosen,

Ei, wie schön ich darin tanzen kann.
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Zaplas ty tu prjednu rejku, Ii Ach du mein« Allerliebste,

Och ty luba lubcycka! Zahle für den ersten Tanz
Zaplas ty tu jadnn, Zahle für den einen

Zaplas ty tu jadnu, Zahle für den einen,

Drage budu ja zaplasis. Für die andern alle zahl' ich

H>aee i.. I od«.

(Z WjetoSowa.)

Tempo di poltere. Senkt.

(Aus VeUchan.)

0«b Dvj lab - sy lu - »y, mjej ir, i« nun »cerpnosc. Ja tum. hy - ile m\ait, xe - oii jo mje tki - da.

al-

Och möj lubsy lnby,

Mjej ze ze mnu scerpnosc;

Ja som hyJce mloda,

£enis jo mje Skoda.

Gaz ja bndn lUrJa,'

Potom budn sporSa.

Nepsiz ty njet ku mne

LöiySco

Gt -duM. ki» so juag loa

1

» t

ja

Ach mein allerliebster Schatz,

Hab' nur mit mir Geduld
5

Bin zu jung zum Freien,

Es wir' ja Schad' und Schuld.

Wenn ich werde älter, dann,

Dann werd' ich stärker sein,

Jetzt darfst noch nicht

Kalt ist mein

»hry mm», atfe

(Z WjetoSowa.)

Jo njet ten cas ako perej jo byl?

Ten cas jo njet, ale luie su schlimm.

Ten cas wostaujo immer,
Ale te luze nie,

Te luze su schlimmer,
Ten cas pak jo Ijep.

Wy maso knjeza, tom' Fryco groric,

Ten cyni warn psawdosö, ak warn se dej by».

l/l Ten buzo warn gronis,

Te slowa budn psis. :,:

,Ja som wam zluhil tu 'sykno dobroi,

,Gaz wy söo posluiali, ga 'Slo se wai

t,t , Njo'cojso poslusas

,Za mojimi slowami?!' :,:

11

itr Sei« and die ehllmmtn
(Aus Vetschau.)

Ist noch die Zeit so, wie sie sonst war?

Zeit ist noch so, doch die Leute sind

Zeit die bleibet wohl immer,

Aber die Leute nicht;

Leute sind viel schlimmer,

Zeit ist immer gut.

Ihr habt 'n Herrn und der heisset Fritz,

Der thul Gerechtigkeit, wie sich's gebührt.

1,1 Der wird es sagen euch gleich,

Sein Wort wird kommen zu euch. :,:

,IIab' euch versprochen alles was gut,

,ilabl ihr gehorchet, so ging es euch gut.

:,: , Wollt ihr gehorchen dem Wort,

,Wird es euch gehen so fort.»

Wcnd. II. 14
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Waykno z lnbosj«5|.

(Z Antona.)

Srrtki. Weodisck. Tempo di menuttlo.

Alle« mum Klebe.

(Aas t. Auloi.)

Wmi.j sc lara

Dorteil sie het

fa-ra- rjo-wcoi

w
guin-uc

,

Garte.,

fa - ra - rjd-wtrm pinnie

,

In d» Pfarren Garten

,

»u - la - rjo-wtm bnwjn.

Wönej se Um pscpelaltej,

Pt^daitej

Fararjowcm gumrie,

Fararjowem gumiie,

i>ularjovem howsu.

Dorlen sie herum sich

Rom sich zerrten,

In des Pfarrers Garten,

In des Pfarrers Garten,

In Scbulmeisters Hafer.

Derm«.
(Z Goglowa.)

Cas sora sebje hodnjo zazjetala,

Nocy pak gölcoju data.

Coga jo mje pomöglo?

Nie ze riejsom skrynuia.

VersehlUhe Tlühc.

(Ans Gagel.)

Bah' der Arbeit meine Tag' im Lehen,

Burschen meine Nacht gegeben

was hab' ich nur davon?,

Hab' gewonnen keinen Lohn.

CHJedaJuetw
(Z Antona.)

Tempo di mrnuetto. Sertki.

CXXXVI.

(Aus v. Anton.)

N«-»a An-ka tia-sa do - m« ne - jo. Wö-aa jo

l'nsre Han-ka ist best aickt zu Haa - ic , sie ist la

Ijes-ka. So-let-ka pa-so, za fti

Hai-ae, kö-tel «Inrt Kilber, lauscht bin-

göl - com glje-da.

Naia Anka zinsa doma nejo.

Wöna jo ljesku.

Seletka paso,

Za penkom seda,

Za gölcom gljeda.

Unsre Hanka ist beot nicht >n

Sie ist im Hais«,

Hütet dort Kälber.

Lauscht hinler'm Baumstumpf

Hin nach dem Burschen.
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X'omr rejowavi!

(Ze Smogrjowa^

Za naJymi gumnami,

Gumnami,

Tarn rosdo cerjony kal.
»

Toi so rjedne iöwcyica,

ZowcySca,

'Comy t tunti rejowaJ.

(Aus

Hinter unsenn

Gärtelein

,

Wächst ein roüies Kraulele'ih.

Hier sind schone

Mägdelein,

LaMt uns tasten einen Refo'n.

Xow» '»p».

(Ze Smojrrjowa.)

Raga se warn »podoba,

Spodoba,

We tej nafcj nowej spjeT

Die acac Stabe.

(Aui Scbmogrow.)

Wie gefallt's euch, sagt es mir

Sagt es mir,

In der neuen Stube hier?

, Nim se dere

,
Spodoba,

,We tej wasej nowej spje.'

, Sijena lazo roztyla,

,
Roztyla,

,Gliaa njo'co zarias.«

,Gut gefallt es mir wie dir,

Mir wie dir,

, In der neuen Stabe hier.'

Aus einander geht die Wand,

Geht die Wand,

Co tarn Uerl.

(Lubenski.)

Sertki, WeadJich. Ttmpn di mtnuttta.

Vt'M er Moll.

i.)

Piiiknrfm! Co tarn d«-rn? F»'iikn«m! Co tun dt-ra ? Gri by «ra-bn«, raTrlmi »krjl.u;. i<r ir 'lo-ryi, je - an ib.-«-™.

fttw hart Wass.ll 1.4 Ja? Koma, her! Wal »II ick da? FU-se bar-k«, Mahr» sehabe. Su„ st « , t4IePP ,n. Il-u «iairaaiprl»

:,: Pitt k nam!

Co tun den? :,r

Griby grabas,

Morehwt skrabas,

ierze 'locys,

Seoo Üocy».

:,: Komm hert

Was soll kh da? :,:

Filze harken,

Möbren schaben,

Stangen schleppen,

Heu

14'
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(Z Wikow.)

Moje su jagnetka,

Mutercyne kuretka,

Nanowe baranki,

Rdikate so.

Dniiki te z druzbatni

Do reje 'du:

Som tego bogateg'

Saparja syn.

relrlte Sehl

(Aua Petershain.)

ind die

Mutter' die Hähnelein,

Vater'n das Böckeleio,

Sie sind gehörnt.

Züchtjungfern gehen mit

Trauschtnern zum Tanz :

Ich bin des sehr

C5XI.
ürmgr ini/nanj». Andere Bekam'

(Z Wjctoiowa.) (Ans Vetschau.)

Dose dlujko som & lubo mjel, 1 leb liebe lange g'nug schon dich,

A som tych drugich malko zna). Halt' andre wenig nur gekannt.

Njet pak som drugich dose* pöznal, Jetzt, da mir andre sind bekannt,

Z tobu ja wjecej nerozu. So kümmr' ich mich nicht

CXLH.
tieldfa we

(Z Anlona.)

Senkt. Tempo di

HuMirirln.
(Aus t. Anton.)

TÜ kvjetki lergaj , tsi zwotta-jij: »we-ju lubln ho-ko-iaj, iwojn lnbkn ke-ko-»aj, dro-fej pekoj daj.

Drei Blumen pBicke, drel-e lau ilehn: Deine Liebttc kO**« du, deine Lieferte küue da, lau die andern ««an.

Tsi kwjetki tergaj, 1

Tai zwostajaj:

Swoju lubku bokoäaj, :,:

Orugej pokoj daj.

ei Blumen pflücke,

Dreic lass stehni

Deine Liebste küsse da, :,:

Lass die
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Prawldta we
(Lotenski.)

Tsi kwjelki tergas,

Tsj wostawis:

Mlode i6wh lubowas, :< :

SUrym pak das hys.

(Labenski.)

Drei Binnen pflücken, !

Drei lassen stehn:

Lieben jung« Mägdelein,

CXLIV.

(Z Njaboikojc.) (Ans Naundorf.)

Dajio zöweam piwa, 1 Gebet Bier dem Mädeben,

Dai domoj 'du. Geh sie dann beim.

Kuidy swöju bokoi, Jeder küss' die seine,

Domoj jeji pokai. ' Führ sie dann nach

.Vibnion*.

(Z Antona.)

rf» mrnurffo.

CXJLT.
Die VlelatajeweciLt«.

(Ans r. Anton.)

• •

*
«

i
" $ • 1

1

—

*—»J—

Tiu-bjal-ka täa-bja-io, ja by»-«r lazarb. M»j la-ky j« oje dnnuj knj-*«t, »in n^j* aje tba-til.

laat frklanj, lag ieb im Bell Licb-attr ging mir uach liatu, weckte miek nickt auf.

Wae bo-to dere xa-irj ptii, wäd ba-zo aje zba - xis.

»eckt miek.

tSubjaio,

Ja byUcr lazach.

Moj Iuby jo mje domoj hojSel,

Won riej' mje zbuiil.

Wön bnzo dere zasej psis,

Won bnzo oje zbuzis.

Als das Horn laut erklang

Lag ich im Bett noch.

Liebster ging mir nach Haus,

Weckte mich nicht anf.

nt wohl noch einmal her,

wobl und weckt mieb.
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(Z Brjazyny.) (Ans Briesen.)

M6ja möterka inje SYoka, 1 Heine Matter scbilt mich immer,

Ai ja wele lubkow mam, Daas ich so viel Liebchen hab\

AI ja wele lubkow mam. Daas ich so viel Liebchen bab\

Z jadnej budu rejowas, 4 Mit der einen tanze ich,

Drugu bttdu fryjowas, Und die zweite freie ich,

Tsciii bndn sebje bras. Und die dritte nehme ich.

(Z Borkow.)

tiio tJarara,

Pocycat jo barana.

Baran mlöka nedawa,

Er saugt an dem Widder da.

Widder giebt die Milch nicht stark,

Und die Kate' verkana den Quark.

CXLYffl.

(Z Antona.)

Smki. Tempo di mmattto.

(Aus v. Anton.)

'Syk-aa ro - 1» «pod-vro-ra-aa
, aa-j« la - iy an - tta. Co - ga aaej mej ijc-U-ltj? flo * II aej-tuej

Al-lea Und ist am -ge- finget, na -»er Laad liegt wfi - st«. Ach, was ka-bea wir «e- nackt T Hat aa'a PBä-gea

ij»-la-l«j.

keia'f gedacht.

Tak smej mej

Se ha • bon

zje - ta - tfj.

wlr'a ge- macht.

'äykna rola spodworana,

Naja laiy pusla.

Coga smej mej ijelalej?

Roli nejsmej zjelalej.

Tak smej mej zjelalej.

Altes Land ist nmgepOöget,

Unser Land liegt wüste.

, was haben wir gemacht?

Hat ao's Pflügen kein's gedacht.

So haben wir's gemacht.
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Naja Hanka njeco ma,

Do senka jo sohowata.

ChUÜ to

Bazo se jo

- Mi —

(Ans t. Aalon.)

Unsre Bank« — wisst ihr das?

Hai in'* Ben verborgen was.

Wer es

(LuiemUi)

Na kojeiej luoe

Jo LÄawa zeiena t

Chloga ja zejaio?

T* bjela

du

Auf HemcUafb Wiese siebt

Ein grüne» GraaeJeio.

Wer mahl* «s den« ab?

Ein websroth Mägdelein.

Gniarftwo.
(Z Picüja.)

NaSa möterka ma gosy,

äesc bjelycb, sedym «erych;

Kake au le gusy?

Njo'coJ ty mje.myta dawai? :,:

Ja 'ou si pjedawai.

CO.
CiAnSchänder.
(Aus Peitz.)

Unser Mütterchen bat Gänse,

Sind sechs weisse, sieben graue;

Was sind das für Gänse?

Willst dn mir den Preis nicht sagen? :,:

Will sie dir verkanten.

•ehowanr
(Z Giikojc.)

Senkt. Tempo di vttnuttto.

CM.

Haa - ka jro-ai: Sa-ma do-ma. Wö-oo ae - jo wjerno. Slar-ey Jur-ka xa te ior-ka, ta-ma ito-pi na prj.'.dk.

Ul Ja er - lo-gea. Slieai da« Jiir^el hinter'« ThUrel, vor ihn bin »ich »teil - le.

1 Hanneben sagt: „allein zu llause."

Das ist ja erlöge«.

Stiess das Jürgcl hinters Tbürel,

Vor ihn bin sich stellte.

gronis

Wöno nejo wjerno.

Starey Jnfka za te zurka,

slupi na prjödk.
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(Z Borkow.)

P&ipojez ty myjej labce,

Ai k aej wjacor pyjdn

Py worjaiki, py jabluika

Py U zolle kiulki.

91« iMÜHIb
(Aus Burk.)

Sage meiner Allerliebsten,

Dass ich Abends komme,

Nach den Nüssen, Dach den Äpfeln,

Waahr rho/enf,

di».

Ty Um pyjzoi, ja tarn pyjdu,

Pyjzomej Um oboj.

Ty tarn choü» jjeze dla,

Ja pak rjednog' zywca

Ty Um pyjzoi, ja Um pyjdu,

Pyjzomej Um oboj.

Ty Um pyjzoS koidy zeö,

Ja pak iosi raz za tyzeu.

CUT.
Btnuth aiiM *er>rhled>n

(Aus Bork.)

Inathca.

Du wirst hingehn, ich werd' hingehn,

Hingehn werden wir beide.

Du gehst bin des Essens wegen,

Ich des Mädchens wegen.

Du wirst hingehn. ich werd
1
bingebu,

Hingehn werden wir beide.

Du wirst hingehn alle Tage,

Ich sechs Mal die Woche.

Fuk^Juc*.
(Z Anlona.)

—

—

f
— . *

Die Fopperln.
(Aus v. Anton.)

Piii Hio-U
Korn», IUd-U

ka »nje, piü! Piii Haa-k* kn Bmjr! — , Wi - » jo »je p»c - ert fo - ka - U ,

tu mir! — Sie hat im- a»er, im

Psiz Hanka ku mnje , piii !

Pätz llanka ko mnje! —
Wdna jo mje psecer fukata,

Wöna jo mje

Komm, Hanka, zu mir, komm!

Komm, Hanka, zu mir! —
Sie hat immer, immer mich gefoppt,

Sie hat immer, imme
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(Au Gosde.)

domoj, 1 Beate darf ich nicht nach Hans,

sn 'Sykne, 'SyW, 'lykae. Denn du Geld ist alle, alle, all

Nan »je welgea Jc"oka, Schilt mich sehr der Vater,

Mölerka pak chwali mje.

Scokaj aho neJcokaj, 5 Schilt mich oder schilt mich nicht,

Rejowai buiom pie to, pse to, pse to. Tanzen werd' ich darum, dämm,

Mai mje da peneze, Geld giebt mir die Müller,

Az ty ze wiym riezgonü. Dus davon du nichU er fahrst.

cLvn.
Immer dervelbe.

(Z Usa.) (Au Maut.)

Ak bjech ja matki, 1 Ass Uirs' alleine,

Ga papach lalki; Als ich war kleine;

Gai bjech ku weliy, Als ich war grosser,

äebjecb nie Ijepiy. War ich nichts besser.

(Z Lubnjowa.)

Ako ja bjech mtody g6lc,

Nosach ja pera, pera, pera,

Hordowacb ja stary kjal,

ja za kuskom kljeba.

Perej bjech ja frySny,

Ganjach po wefehach, weich

Njet Mm ja pyiny,

Aaa4a»»

. *i Vir»»,

We.4. Vauuliader IL

C 1VJ1I.

(Au

»it.

)

Als ich war ein junger Bursch,

Trug ich Federn, Federn, Federn,

Wurde dann ein aller Kerl,

Sab nach einem Stückchen Brotes.

Vorher war icb munter,

Lief auf allen Spitzen
, Spilzeo ,

Spitzen,

Jetzt bin ich

15
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(Z Wugich.)

, wri dir nahe liest-

(Ans Dloge.)

Psec'ga ehozii k drngim z6wcam,

Psec'g* cbo/.is Selms?

Iii ty rjednu dose",

Za drngeju

Was gehst da zu fremden Bildchen,

Schelm, warum denn gehst da?

a Hause 'ne ganz schöne,

Doch zu andern gehst do.

CliX.
Zapoje-zene.

(Z Grddha.)

Psipojez ty mojej lobee

Wele dobrego.

Ja k riej psjs nekudu. :,t

,Dai pseeer lak jo.«

shr zu ihr kommen. :,:

,
mag's sein.'

CK.».
Swlaajmcj paurtyr. Vcr ftekwelMehlrt.

(Z Njaboikojc.) (Ans Naundorf.)

Serski. Tempo di mtnatllo.

p
Goi'i In ram-pa do-moj, foä tn ram-pa do-moj, »4 • na 'co w pro - ayl. Njimam mje-eba ao-bo,

Treib die Sau nach Haa-ac, trrib die Saa oacb Haa-ae, den« die Saa will fer - kela. Ha-be bei - nea Sack mit,

nja-Bia inje-cba ao - ba, aewjcm, io u( kai.

ba - be kei-aea Saeb mit, wo ich aia bin $teckea kaaa.

Gon tu rampu domoj 1 Treib die Sau nach Hause, :,t

Wöna 'co.se proryi. Denn die San will ferkeln.

Njamam injeck* soba, :, t Habe keinen Sack «rit, t,t

Newjem, zo zatkas. Wo ich sie hin
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CLUQL

(Au v.

je mato wöay ma, 1 Kalk bal wenig Wasser,

Gölicka I Mägdelein

!

Nalej jomu tsoSku, Giess ihm ein hinlänglich

PSjo ceJa nöcka. Brancbt zur Nacht nid

Selje mato wody na, Kalb bat wenig Wassel

Golickal Mägdelein!

äreaeerpIlirT.

(Z Bdrkowa.)

HunanpkMleB.
(Ans Gross-Borke.)

w=rf 1 — f
*—< - r

'*
t l

--

t 1t

Za $6 - lo, u «ö In z&w-cjs-j« 'gr»-ju; ee - fe-nc, ic - I« • »e wje-nal-ki m» - ja-

»ple-len die ; b« - b«a »ehSa r« • tfce und uhön gri - qc KriairleU.

Za golu, za golu

Zowcyica 'grajtt;

Cefene, zelene

WjenaSki maju.

Zimy tarn, 'zimy Um
Dai oam je dajoj

NecLaju, neebaju,

Dai sami maju.

Ilioter'm Bäsch, hinUr'm

Spielen die Mägdlein}

Haben schön rolh« und

Schön grüne Kränzlein

vir bin, gehn wir hin,

Soll'n sie uns geben;

Woll'n sie nicht,

WJee t«oi chiiU nel»U«. Kr wird satemt mehr hJit««fcm.

(Z Lükowa.) (Aus Gross -Lisskow.)

Som tarn chozit, som, som, som 1 Bin gegangen, bin, bin, bin,

Sora Um lubku mjeit Hab' gehabt dort Eine;

Wjec Um ebozis riebudu, Geh1
nun nicht mehr hin, bin, bin,

Gai Um lubku riezmje,«.

15«
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CLXV.
Wir

(Z Antona.) (Ans t. Anloo.)

B'attrr.

Ho - broi £«r-m«i-k», fcej aa • »rj
, kej za-aejl M; 'n-n. >* pp-jir iv br'-fn»,

rie-der, Kir-me»ieaen, he wit-der,he wieder! W»U'a Ko chen uee backen tob Quark oad

Hobros se kennuika 1 Kehr wieder, Kinnessehen,

Hej xaaej, hej zaaej! He wieder, he wieder!

My 'comy »eb' napjac

Von Quark und von
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TÄeäe wotijelerie.

r«iispjewanja abo rndnanja.

Dritte Abtheilung.

Angesänge oder Zurathung-en.
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Pekne je , pekne je , aj jej wer pristane, Hübsch ist es , hübsch ist es , wohl wird ihr's anstehen,

Ked' m U Eriika Jankowi dostane. Wenn Elsfleth nett und fein mit dem Hans wird geben.

Slowj'atka presnicka. Slowakische* Volkslied.
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Fryjowane.
(Z Dalica.)

Tarn we tej nowej zagroze,

Wjeriwjerijanko

!

Tarn stoj zelona Ijeicinka.

0 bej!

Coga pak aa nej rosdaio?

Wjeriwjerijauku l

Roscachu na nej worjalki,

0 bej!

Chtöga worjaiki tergaSo?

Wjeriwjerijanka

!

Tergaio je teu Juro sam.

0 bej!

Homuga je won

Wjeriwjerijanku

!

Nosaio sUrej maseri.

0 bej!

Coga VoS, rjedny, xa ne tnjei!

Wjeriwjerijanka!

Ja ksjet tn waiu Ankn mjei.

0 bej!

Ga dejS ty wele ehljeba inj es

Wjeriwjertjankul

Nezmjejom ja jej ehljea* dose;

0 hej!

Ga 'cu jej guskow nakapis,

Wjeriwjerijanku

!

Hvi^er do mloka nadrobis,

0 hej!

13

21

DI*
(Aua Dahlitz.)

In anser'm neuen Garten steht,

Wiriwirijanku

!

Da siehl ein grüner Haselbaum.

0 hei!

Was wuchs denn auf dem Haselbanra?

Wiriwirijanku

!

Kleine Nüsschen wuchsen drauf,

0 bei!

Wer hat die Nüsse denn gepflöckt ?

Wiriwirijanku

!

Jörge pflückte selber sie.

0 hei!

•

Wem hat er hingetragen sie?

Wiriwirijanku

!

Zar alten Mutter trug er sie.

0 bei!

Was willst du für sie, Schönste, doch!

Wiriwirijanku!

Ich möchte euer

0 hei!

Da mussl du haben gar viel

Wiriwirijanku

!

Wenn ich nicht habe Brot genug; —
0 hei!

So will ich Scaraeln kaufen ihr,

Wiriwirijanku!

Uad sie einbrocken noch in Milch.

0 hei!

(Z Gozda.)

Rjednejsa Maja N. Nec,

Rjednejsy Hanzo N. Nec.

To stej dwa rjednej nadobnej,

i

in« der S
(Aus Gosde.)

Allerschönste ist Maja N. N.,

Allerliebster ist N. N.

Das sind zwei EdUinge jung und

Die sieb
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JHaja ja bjeia,

jo

5 -Maja die ist so weiss and rolh,

der ist M lieblich and schön.

ze janak radnej stej,

Derje ze sebje rowna stej.

Alle beide gleich trefflich sind,

(Z Börkow a drugich mjest.)

cxxvni.
Kjeto

(Aus
i- 1

i» und VI»J».

ond anderen 0Orten.)

0
Z« g.m-ni - mi Ijf-^in - ku. ja tob

U. - «et hin - l=r-n Kütten iteM. ja v«.

Ii« • iltr- lieh, »chunn.- di« Vo-gfl 90 lin-ftn,

lic- der-lick, «bwarxe die Vü-grl .0 singen.

Za gumami ljescinka.

Ja voq der lied.-rlich

ovllwarxc wie » ogci 50 5)RgcD.

1 turjhi nt~ //

1 Ifasel hintern Gärten steht.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

Coga na riej rosceSo?

Ja von der liederlich

Schwarz* die Vogel so singen.

4 Sage mir, was wuchs darauf?

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

Take gusle worjaski.

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so singen.

7 Solche dichte Nüsselein.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

Chloga jo je bobtergal?

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so singen.

10
•

Wer hat sie denn abgepflückt?

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

Jan ten Kjeto N. Nec.

Ja von der liederlich

Sehwarze die Vogel so singen.

13 Kjeto N. N. ganz allein.

Ja von der liederlich,'

Schwarze die Vögel so singen.

Konauga je nosaSo?

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so singen.

16 Sage, wem trug er sie bin?

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

Jan tej Maji N. Nec.

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so singen.

1» Maja'n N. N. ganz allein.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

L N. Nec zelena ruta.

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so singen.

22 Bei N. IT» ist grüne Raute.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.
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Tarn jo Maja

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so fingen.

ü N. Nec gasty sad.

Ja von der liederlich

die Vogel so

Tarn jo Kjeto welgin rad.

Ja Ton der liederlich

Schwane die Vogel so singen.

Maja sexi wisale.

Ja von der liederlich

die Vogel so

Gljeda na njog' kisale.

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so

Kjeto ganja po köaorce.

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so

Klape sebje wo kdleace.

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so

A myalaso , co wdn roa;

Ja von der liederlich

Schwarze die Vogel so

Az tu rjedou Majku ma.

Ja von der liederlich

die Vogel so

28

31

43

49

Dort ist Maja spröde sehr.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

Bei N. N's ist dichtes Obst.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so

Dort ist Kjeto gar zn gern.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.
-

Maja sitzet dort gar froh.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen
t •

-

Sieht ihn aber saoer an.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

Kjeto m der Kammer springt.

Ja von der liederlich.

Schwarze die Vögel so singen.

Schlagt sich an den Stiefelschaft

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

Denkt dabei, was er hat; —
Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so

Dass er schöne Maika hat.

Ja von der liederlich,

Schwarze die Vögel so singen.

(Z Welceje.)

IS'aljeto sc psibEza,

'Sykna ta tiawa zelona jo.

•Sykna ta tsawa zelona jo,

*Sykne te kwjelki bjete eerwone tu.

Zowio to goree ryjaio,

Psecej tal welgin tuiaSo.

We.4. Volkilledtr II.

Der beliebte kommt.
(Aus Welze.)

1 Siebe, der Frühling nähert sich,

Alle das Gras es ist so grün.

3 Alle das Gras es ist so grün,

Alle die Blünilein sind weiss und rolb.

5 Mägdlein das grub im Garten dort,

Bangte ihm immer dabei so sehr.

16
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Psee'ga ty tnzys, iowcyico? 7

Jo si tw6j foter a möterfca gram; —

Jo si twöj foter a mdterka gram, 9

Abo jo luby si wotpowezel?

Mi riej' moj Toter a mdterka

Teke nej' luby mi wotpowezel.

Zinsa jo juzo »edym ljet,

Ak luby jo zlubit zasej psis.

11

13

A buzos ty Um hordowas, 15

Psipowez jom' wcle towzynt raz dobrego.

Das*i wöu na te »Iowa spomysli, 17

Co moj smoj njega gronitoj.

Bjclej tcj rnee nawdatej, 19

Ztotne te peritcne zawdalfj.

Och newjer ze, newjer ty rjedne zowco, 21

Soai mdgu ja len samy bys.

Njeto dcj5 ty ta mdja bys,

Nikula it

23

Rjedna ta Hana NugliSkoje, 25

Rjedny tcn »lato Isadowkojc.

A stej dwa rjcdncj, nadobnej, . 27

Uoboj stej aa sc spodoboej.

Warum doch banget dir arme Maid?

Ist dir dein Vater und MuUer gram?

Ist dir dein Vater und Malter gram?

Hat dir dein Liebster abgesagt?

Mir ist nicht Vater und Mutter gram,

Mir hat mein Liebster nicht abgesagt.

Heute nun ist es schon sieben Jahr,

Dass

Wirst du wohl dahin

Meld' ihm viel

Mochte gedenken nur an das Wort,

Welches wir beide uns einmal gesagt

Drauf wir ans gaben die weisse Hand,

Tauschten die goldenen Ringe ans.

Ach, glaube nicht, glaube nicht, schöne Maid

Hin ich derselbe nicht vielleicht?

Sollst auf immer die Meine sein,

Schön ist die Hanne Nüglischka,

Schön ist der Malhes Tscbadowkja.

Beide an Schönheit und Anmutb reich,

Beide sind sich einander gleich.

AUtgro.

Logo Ja nrjluhrj

(Z Bdrkow.).

•j - --

Ja cre wj«m , ale

Weis» e» wi

ne - po - wem , ko - ao ja

a - her lag' et nicht, wer mir in

aej - In - bej Bin :

die As - gen itical.

t am liebUten

(Aus Burk.)

Ja dre wjem, ale nepoWem,

Kogo ja nejlnbej mam:

Zen log' Kjeto N. Nec,

Zen tu Lizu N. Nec.

Weiss es wohl, aber sag' es nicht,

Wer mir in die Augen sticht:

Das ist Christoph N. N.,

Das ist Lieschen N. N.

Liza zo njet uj nj uj,

Za Ijelo pdjzo buj, buj, buj.

Lieschen geht jetzt hui hui hui,

Ueber's Jahr geht's pfui pfui pfui.
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Litt bnzo kolebai,

Kjelo buzo pomagas.

U N. Nec na dwöfe,

We tej Dowej kömoft.

7 Lieschen die wird wiegen ein,

Christoph wird ihr helfen fein.

9 Auf dem Hör bei N. PTs da,

In der neuen Kammer ja.

IdhMe mm* Hans.

(Z Weleeje. Psez kn. f. Broniia Pricynju.) (Aus Welze. Darob Um. P. in PrUzen.)

Psed RjednisLojc nowym dworom

:,: Tarn sloj la lipa zelona. :,:

Spozy jo neje rjedne zöwco,

Sjrjo te ianty zyzane,

Wijo le wjenki

Swaki te jjedu ko dwöru

:,: £dweo bjezy nowa komoru. :,:

Möterki luba stara mai,

Hobaraj swakam do dwöru,

Ai ja te tiöiku piigotuju.

GIowüco se pjiglaziju

:,: Wjenalk na glowu slawiju. :,:

K prjednem' a sljednea' se jen slawjam, 13

:,: Wjecej wo njom cbozis nesibeju. :,:

Wezecbn ju do jspy Dilti,

i,: Sajzachu ju za blido. :,:

Sljezy jo neje woterico.

:,i Woleyui rjedna wokeneo. :,:

WoUer'no bjelu rozu cerwonu,

Chyii jim ju na blido. :,:

Toi niMi moju nilodsu so tili,

:,: Das wdna warn le wjenki wijo. :,:

Te reje z neju rejnjso,

Te ktuste kroie zbrjcokojso,

Te cerwone zloU zmetujso.

Sebonemann's neoem Hofe

:,: Eine grüne Linde stehU :,:

Hinler ihr ein schönes Mägdlein,

Näht die scidnen Tüchelein,

Windet

6 Und die Swaty fahren zum Hofe,

:,: Mägdlein in's neue Kämmerlein läuft. :,:

8 Und du lieb
1
-Mütterchen , alte Mutter,

Wehre den Swaty in dem Hof,

Bis ich ein wenig mich geputzt.

11 Bis ich du Haupt mir habe geglättet,

:,: Mir das Kränzleiu geheftet aufs Haupt. :,:

Trag' ihn zum ersten und letzten Male,

;,: Darf fortan darin nicht gehn :,:

15 Und sie führten sie in die Stube,

:,: Setzten sie wohl an den Tisch. :,:

17 Hinter ihr ist ein Fenstcrlein.

:,: Schöne öffnet das Fensterlein. :,:

19 Pflücket ab ein schön roth Röslein,

:,: Wirft es ihnen bin auf deu Tisch. :,:

21 Da habt ihr meine jüngere Schwester,

:,: Mag sie die Kränze winden für euch.

23 Mit ihr drehet euch nun im Tanze,

Lasset klingen die dicken Groschen,

Werfet hin die rothen Gulden.

16-
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Rjedna U Liza Dascfc jo,

:,: Rjedny ten Hanzo Surosäc. :,:

A stej rjednej, nadobnej,

:,: Hoboj stej na se spodobnej. :,:

Schön ist die Duchka's Line ja,

:,: Schön Ul StaxosU's Ha«», ja, ja! :,:

Schön sind sie beide und anmuüireich,

:,: Beide sind sieb einander gleich, i,t

(Z fiörkow.)

Öelje z bubonom

Za hazowom krjom.

Z welkom za niffl I :,:

Liika leke 'oo.

Ceja wöna jo?

Ceji wob joT

Wön ten N. N. N. Nee,

Wdna N. N. N. Nee.

W<5n jo bjety cerjony,

Wöna rjedna lubozna.

Oboj jadnak radnej stej,

Oer« sebje rowno stej.

5

7

9

ii

Wer lafa.

(Aus Burk.)

Mit der Trommel Kalb

Hinler'm Fiiederstraueh.

Mit dem Wolf nach ihm. i,i

Und der Fuchs will auch.

Wer ist es denn?

Wer ist sie denn?

Er ist — N. N.

Sie ist — N. N.

Er ist weiss und er ist roth,

Sie ist lieblich, sie ist schön.

Beide sind an Reizen reich.

Beide sich einander gleich.

CLXXffl
Dannojyne. Dm Helms;«
(Z Borkow.) (Aus Bark.)

Cas nam buzo domoj yd, 1 Zeit wird es nach Ilaus zu gehn,

Chtöga dcjal byi? Wer soll mit einander gebnl

Zen ten N. N. N. Nec, 3 Nun der N. N.

Zen u N. N. N. Nec. Nun die N. N.

Ta jo pdtna wjasela, 5 Diese ist gar freudenvoll,

Ta jo pötna skokanja: Diese hüpfet wonnevoü,

Ta dej ys a U dej bys\ Die solTn mit
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Stworte wot/jelene.

Swazbafske ipjewanja.

Vierte Abtheilung.

Hoehzeltlieder.
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Lepo ti je pod noc pogledati, Schön ist's io der Nacht dorthin zu

Gde dewojka sedi kod dewera, Wo die Braol sitzt bei dem llocbzeilftihrer,

Ispod wenca mladoienju gledi. Unterm Kranz weg nach dem Briutgam blicket.

Ujtrshxtertka priinicka. lUyritch- terbücke* ValktUtd.
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(Z a 7.

Bto Freiiverbcr.
(Aas Gillben und voa Anton.)

Andantt*

A gu - rej , g& - rej i&w-cji -

Steh' ».f. Heb' aar, aido Mag- de

.V f>

6>, i gö-rej, gA-rej ievr-eji - to, jje-de-

Uin, iteh' auf, sich' «of, •» Mig-de - lei>, je-de-

j! IM-me
>! Et

pot- na zlo - ie - jede - tlo-lt - jaw.

Die-ke bei dir - jede -bei dir aia.

A görej , gorej zdweysco, :,-

Jjcdewej

!

Kömora poloa zloze-jede-zlozejow.

To nejsn iedne zlozoje, :,:

Jjcdewej

!

To su zen moje fryja-jede-lryjarc.

Wöui mje draslwy nebeni, :,:

Jjedewej

!

Woni su piijili spo moj -jede- spo möj

Gaby moj loby dobry byt,

Jjedewej

!

Neby spo möj wjenk noey -jede - noey Sei.

GronU mje wo den na reji, :,:

Jjedewej I

Kijeta jen joma rada-jede-rada dai.

'Syken wot ruty drobneje, :':

Jjedewej

!

'Syken z polejom piewi -jede - psewity.

Gaby se jomn len nezdal, :,:

Jjedewej

!

Ksjela jen lubej roztcr-jede-roztergas.

Spo zymnej rosy roicbytas, :,:

Jjedewej

!

Z bjetyma noikoma potep-jede-poteptai.

To mjeslo zrosla leloja, :,:

Jjedewej t

Ta roza bjela cerwo-jede-cerwona.

1 Sieh' auf« sieh' auf, meiu luagucicui,

Jedeweh

!

Es brachen Diebe bei dir -jede -bei dir ein.

4 Es brachen keine Diebe ein, :,:

Jedeweh

!

Das werden meine Freier -jede- Freier sein.

7 Sie nehmen nicht die Kleider mein :,:

Jedeweh

!

Sie kommen nach dem Kränze- jede -Kränzelein.

10 Wenn mir mein Liebster gut nur war', :,:

Jedeweh

!

Kim' Nachts er nach dem Kranz nicht -jede- Kranz nicht her.

13 Doch bäl' er mich darum beim Tanz, :,:

Jedeweh

!

Wollt* ich ihm geben gern -jede -gern den Kranz.

10 Von lauter zarter Raule ganz, :,:

Jedeweh I

Durchwunden mit Polei ist mein -jede -ist

19 Dnd war' er nicht nach seinem Sinn, :,:

Jedeweh!

wollt' ich -jede -wollt' ich ihn.

22 Wollt' ihn auf kalten Thau verstreu«, :,:

Jedeweh

!

i -jede -treten

25 Ein' Lilie an seiner Stelle hier, :,:

Jedeweh

!

Ein Röslein weiss und schon wächst-jede- warbst mir.
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(Gai jo newesta syrota:)
>

Nemjej mje, luby , k smjeohoju :,: 28

Jjedewej I

Ja som zgubjona syro-jede-syrotka.

Syli ty, zöwco, »yrotka, :,: 31

Jjedewej

!

Sak sy ty bjela «srwo-jeda-oerwoM.

Ty iy aije rowno Uk luba, :,: 34

Jjedewej I

Ako U grozna boga-jede-bogita.

(Wenn die Braut eine Waiie ist:)

S«i, Schöner, mir niebl falsch gesinnt, :,:

Jedeweh

!

Bin ein verlornes Waisen-jede- Waisenkind.

Biat, Mädchen, eilte Waise du, :,:

Jedeweh 1

Bist weiss and roth und «hon da-jede -schon dazu.

So lieb dn grade mir auch bist, :,:

Jedeweh 1

Wie die, so reich und hässlieh-jede- baulich ist.

CliXIV.

(Z Dunego.)

Na görce psenicka,

Pod gürku groch

:

Sylt rjedna, syli rjedna,

Holen se doch.

(Ans Eicbo)

Waizen dort auf dem Berg,

Erbsen dazot

Bist dn schön, bist du schön,

Heirath' doch du.

Na göre« rfi , a

Konopi tek:

Syli rjedna, syli rjedna,

Hoien se tek.

Roggen dort anf dem Berg,

Hanf auch dazu:

Bist du schön , bist du schön,

Heirath' doch du.

Alltgrttto.

WJJ
(Z Börkow.) (Aus Burk.)

Ziwiko wij ly wje-MJ-ka,

'am Krtuir-Icia

,

za Ijet» bu-i»J ie - we-it», ko»-*i • ta f» -U - Arm, xa y«o
bber'i Jahr wirat Brut da aeia , hoy-t* - ta , f« -U - dr« , aber'»

ko-io« no-wc-abt.

Zowiko wij ty wjenalka, 1

Za Ijeto buzos dewesta.

Hopsasa faladra,

Za ljeto buzos newesta.

Mägdlein wind' am Krinzelein,

Cebers Jahr wirst Braut du sein,

Hopsasa faladra,

Uebera Jahr wirst Braut du sein.
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(Ze Syjka.)

I« «leb« de«
(Aus Graustein.)

Njok ja razis nikomn,

Starej' babv zöwku bras.

Das U baba kakai 'co,

Jan I« iöweo rjedne jo.

1

3

Alten Weibes Tochter

Niemand red* ich dieses ein.

Mag das Weib, wie's will,

Ist nur schon da

Zlvrny

(Z Dtugkh.)

(iwvni
•nrfrrb»re Tegel.

(Ans Dinge.)

Uujiel jo ten golrvk

Tai rano do Ijesa.

Coga wön tak rano

Tak rano Ijesn ksjet.

Nahmal jo sebje

Tych drobnyeh

HobzagrozU sebje

Do teje zagrodki.

Nezagowaj win;i

Tog'

Ja nejsom piileiel,

Tog'

Ja pak som )rsileset

Za zöwcom zgtjedowat

13

1»

Morgens ging der Barsche

Früh in den Wald

Warum in dem Walde

Wollt' er so zeitig sein?

Er bat dort gebrochen

Er bat sich

Wohl ein Weingartelein.

Vb'giein kam geOogen

In'»

Pflück nicht von dem Weine,

Nicht von dem feinen Wein.

Bin nicht hergeflogen

Zu pflücken deinen Wein,

Bin hierher geflogen,1

Zu schaun dein Mägdelein.

W«d, Vtlktli^rr II. 17
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Bn*»U ** mili, tr» hai* der«.

Hobmysli
, pomysli,

Kag' se ii pdjzol

Baioli se razii,

Ga b'zomej se gtexis.

fteb'zoli se razis,

Ga

Wenn'« «er*«h , lmt'% gut.

Wie's dir kann geben!

Wird es gerathen,

Giebt's Liebestbaten.

Wird es missrathen,

Giebt's Zank und

• (Z Liskowa.)

Kijel m rad hoicnis,

^euezka njamam:

Xan 'co mje poinagas

K pjes brjenienjam JSv&iow.

(Aus Gross- Lieskow.)

Möclile gern freien,

Hab' keinen Dreier:

Vater will helfen mit

Piece sy

Pcüezt mal.

Njeoto sje we^omy:

Zoga je mas?

Komorce nuglisku,

Bunzhsku su:

Tarn su Iii zlola, tii

ZloU tarn so.

(Aus vielen Orten.)

hast du gesagt,

Dn hättest Geld.

Jetzt nun führen wir dich :

Wo hast du's Geld?

Im Kämmereben, WinkelcLen,

Biindclchen ist's:

Dort sind die Goldstück
1

, drei

Goldstück
1
sind dort.

Teke tak:

Ty sy se chwalita

Az penezy m«s.

Njeto sje majn,

Njeto Äje wedu:

Zoga je mai?

Auch so:

Hast dich gerühmet,

Du hauest Geld.

Jetzo nun haben wir dich,

Jetzo nun fuhren wir dkb:

Wo hast du's denn?
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oree nuglisku 6 Im Kimaaerccen , Wiakeicheu,

ilku mam. Bündelchen heb* ich es.

Njeto mje majn, Jelzo non haben sie mich,

Njeto mje wedu: Jetzo nn führe« sie mkh:
ja je mam! Dort hab' ich es.

Plakajuc« ne«re«tav.

(Wot Börkojskich iöwlow.) (Von den Dnrker Mädchen.)

Jndanhno.

Okolo grodo jo siazcvcka,

Po nej tarn

Ze Scabotu, zbriokujiey,

Za rjednym zywcom gljedujicy.

Sylojik len drobny 'laiack

Lesdk) knjezn nuzn skariyt.

Gnjezdko so mje roztergali,

Mtode au mje zhuberali.

Ncjsom ja si perej gronil

:

Newij gnjezdko psi pnsiku.

Uwij gnjezdko na jaworc,

Na jawofe na gaiuze.

Tain ty twyje mlode huwei,

Püwez je pytom spyd myje ökm».

Ja 'com scbje jadnog' uhras,

Kyteryi buio moc Ijepej spjewas.

Siariy pieee Ijepej spjewa,

Ten dej sedas spyd myjim oknom.

Zajlia raoo gyrej wola.s

Myjo knjenju
, myju celaz.

1

3

i

7

ü

11

t3

13

17

1U

jo iUi - cjr-cka, po »rj lu rhoie twu.-bt.-n.

hl ein Kau.Uig, H«ck-teil bil-Ur iraa ««f l»a>.

Um das Schloss her ist ein

gebn auf ihm

Mit Gelärme, mit Geklirre

Sehn nach schönen Mädchen sie.

Fliegt zum Herrn, klagt seine Noth.

Haben mir das Nest

Habe dir's vorher gesaget:

Bau das Nest nicht an den Weg.

Bau das Nest hin auf den Ahorn,

Auf den Ahorn, auf den Ast.

Führe aus dort deine Jungen,

Unler's Fenster bring' sie mir.

Eins nur will ich mir erkiesen,

Das am besten singen kann.

Stets am besten singt das äit'ste,

Dieses sitz' am Fenster mir.

Früh am Morgen soll es rufen

Meine Herrin, mein Gesind.

17«
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Prjenju

tfewesta U chopi päasas

"

Newesta ta

Zo myj luby

Drugu richtu na Wido njasa,

Neueste U hyice psaia.

ÄewesU U hy&ce p&asa:

Zo myj luhy nawozenja?

Tiesu rirlitu na blido njasu,

Äewesta ta chopi plakai.

Newesla U chopi plakas:

Zo myj luby nawozenja?

Nawoienja spy gyli ganja,

Spy gyü ganja, ziwinu gyni.

Ziwinu gyni, zwjerinu daji,

Psecc k swazbe psigotojo.

21

23

25

27

29

31

33

35

Tragen auf das

Fängt die Braut

Fangt die Braut wohl an zu

Wo ihr lieber Bräul'gam ist.

Tragen auf das zweite

Fragt die Braut

Fragt die Braut zum zweiten

Wo ihr lieber Bräul'gam ist?

Tragen auf das dritte Essen,

Fingt die Braut zu

Fängt die Braut wohl an zu

Wo ihr lieber Bräul'gam ist?

Bräul'gam streicht umher im Walde,

Streicht umher und jaget Wild.

Jaget Wild und würget Wildpret,

Richtet es zur Hochzeit zu.

Ij«dne
(Z Börfcow.)

Mai to zywco glazaio,

Zywio welgin plakaSo.

Woc'ga ptacoi, zywcysco,

Woc'ga tuzys, zjese myje?

Kaga plakas nedebu,

Kaga tuzys nesmejn? —

Zins raje glazes sljedni raz,;

Wjec' »je gtazis nehuzos.

Stawjai wjcnask sljedni raz,

Wjec' jog' wiie< nc

7

(Aus Burk.)

-Matter strählt der Tochter Haar,

in Thränen war.

Warum weinst du, Töcbterlein,

Trauerst so, du Kindlein mein?

Warum sollt' ich weinen nicht?

Warum sollt' ich trauern nicht? —

Strählst mich heul' das letzte Mal,

Wirst mich strählen

Kränzest mich das letzte Mal,

Wim mich kränzen
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135 i

(Psez kn. Bronüa Jasenju.)

Strtki. Tempo di menuetto.

DI« Kl«ce.
(Durch Hrn. P. Bronisch in J

I— w- 1 ! I 1 t—t- I I I 1 1 " 1
1

• —"

A ii-loj Ü in • 1l.
,

tj rjed »r i.'m i o , ax »rpitite »1} • ri Lru - B« « i'
1

1
Ii uj - ill . i ty piei le

Uli klagt, 4»m leid dir'«, da Mag-de-leia icaSa, diu du mit viar Braunen s;-m gen hin-wrg, du* da anit vier

Zaluj si lulo, ty rjedne zöwio, 1

Ai sy psez te styri brune weo hujsl*. :,:

To riejsu zedne slyri brune, 3

To su zem 'sykne N. Nwe swary. :,:

Und klage, da« leid dir's, du Mägdelein schön,

Dass du mit rier Braunen gezogen hinweg. 1,1

Das sind ja keine rier

Das sind ja seine Schwäger aU'. :,:

Jjedu k nam jjedu N. Nske

Po tej mje gvle zelonej. :,s

Es fahren, es fahren zu uns die N. N.

Dort in der grünen Haide bin. :,:

Gai woni do N. N. psijjezechu,

Na zdonej görce zaslachu. :,:

Cbopili su se ladt dalej päaias:

Zo jo len N. Nec nowy dwör? :,:

'Coso len nowy dwör razi wiies,

'Comy warn defe jen hukazai. :,:

Und als nach N. N. sie gekommen waren,

Da blieben auf grünem Hügel sie slehn. :,:

9 Da fingen weiler zu fragen sie an:

Wo ist denn N. N's neuer Hof? :,:

11 Und wenn ihr ihn gern sehen wollt,

Wir wollen ihn euch wohl zeigen an. :,:

Pscd tym ze N. Nec nowym dwörom

Tarn stoj U lipa zelona. :,:

Spöx neje sezi to rjedne zöwco,

äyjo dwa santa iyzanej,

Wijo dwa wjenka

13 Wohl vor N. N's neuem Hof

Da seht ihr die Linde, die grünende,

15 Darunter sitzt das sehöne Kind,

Und nähet zwei seidene Tüchlcin fein,

Und windet zwei Eppichkränzelein.

'co wöna lnbemu das,

'cow k wjerowanju hys. :,:

Swaly te jjedu kn dwöru,

Zöwco lo bjezy ku

18

20

Den einen den will dem Geliebten sie geben,

Und selbst mit dem andern zur

Des Bräufgams Begleiter sie fahren zum Hof,

Das Mädchen das läuft in ihr Kämmerlein nen. :,:

Mötcrka, ly lub« mas möja,

Hobaraj swatam do dwöra,

Ai ja se schowaju

Kake jo möjo. hobararie,

Gai sy ty jomn zlubjona. :,:

25

Ach, Mütterchen, liebes Mütterchen

Verwehre den Swaten zu gebn in den Hof,

Bis ich mich verborgen im Kämmerlein neu.

Was hilft mir mein Wehren, was hilft es ra

Da du ihm verlobt und versprochen bist. :,:
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Zlubjona sy jomu zlubjona,

Wjecv se rozzlubis oebazos,

Zok ieuböu wöla psyzo.

• *

Mai ta to iowlo glazaSo,

Wjcnaik jej na gtowku stawjaio. :,:

Wjenslk ten doloj jej popazo,

Wöna tak jesno jen spopadnu,

Stawi jej na jej e glowicku.

Chor ty tad' wjeuasku zelonem,

Zinsa ty we njom spobydnjoS,

Wjecy ty we njom necbozis.

Witse se Siewer zawijos,

Tom buzoi chozis kuzdv zeri

Psi tych mje N. Nskich* mlodych Ion.

Cescej jen bnzoi zawijas,

Cesccj b'zoJ na ma* spomiuas.

•

Zöwco U> na woz sazaehu,

Styri jej gercc 'grajachu. :,:

"Grajso wy gerce ,
bubnujso,

'Sykoö pak zowiu k tuienjn. :,:

Mr pak nc'grajomv k tuzenju,

'Grajomy k weükem1

wjaselu. :,:

Nikola wjasolia nebuzo,

Coz jano zinsa spobydnjo. :,:

Zowlo to z dworu wen wezechu,

Jeje mai zalosne plakaso. ;,:

Meie ze a üeptac , mai möja,

Sak mal ty bySce mtodsu sotlu,

Daii lud' wöna si dere zjela.

Sjezej pak wona ü zjefei bozo,

Cescej b'zoi na mnjc spominas.

154

27 Verlobt nnd versprochen bist dn ihm ja,

Wirst deines Gelübdes nun nimmermebr los,

Wie nnn der Wille Gottes es ist.

30 Das Mütterchen strählte des Mägdleins Haar,

Und setzte das Rränzlein ihr auf das Haupt. :,:

32 Das Krinzlein das fiel ihr wieder herab,

Und sie erfasst' es schnell mit der Hand,

Und setzt auf ihr Köpfeben es wieder auf.

35 So wandle nun hin im Kranzlein grün,

Dn trägst es heute zum letzten Mal,

Und wirst es nioimer tragen mehr.

38 Schon morgen umhüllt der Schleier dich,

In dem wirst du alle Tage nun gebn

Wohl bei den N. Nschen jungen Frau'n.

41 Je öfter du in ihn dich hüllst,

Je öfter wirst denken an'* Mütterlein. :,:

*

43 Sie setzten wohl auf den Wagen die Maid,

Vier Spielleute spiellca herrlich ihr auf. :,i

45 Spielt Fiedler nnd trommelt und trommelt und spielt,

Und das zu des Mägdleins Traner nnd Leid. :,:

47 Wir spielen zu- keiner Trauer ihr auf.

Wir spielen zu grosser Freude und Lost. :,:

49 Sie wird wohl fröhlicher nimmermehr sein

Als wie sie heute gewesen sein wird. :,:

51 Sie fuhren das Mägdlein zum Hofe hinaus,

Die Mutler sie weinte so bitterlich. :,:

53 Süll, Mütterchen, weine, ach, weine doch nicht,

Hast du doch die jüngere Schwester noch,

Die dir nun fleisaig arbeiten mag.

50 Je schwerer sie dir arbeiten wird,

Je öfter wirst an mich gedenken dn. :,:
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Rjedna U Hanka N. Ne« jo, 58

Rjedny ten Hämo N. Nee jo. i,:

To stej dwa rjcdncj nadobnej, 60

Hoboj stej ua se spodobnej. :,:

Hanka jo rjedna cerwona, 62

Hanzo jo rjedoy, lubosny. :,:

Gaby ze tak rjednej nebylej, 64

Lubo by wöncj so ricwjelcj. .v

Matej se lubo abo njainatej, 66

Swojcj pak wönej bys dejltej. :,:

Gar schön Ut Haaka N. I»Ts, gar schön,

Gar schön ist Hau N. N*s, gar scbön! :,:

*

Das ist ein schönes, edles Paar,

Einander ähnlich auf ein Haar. :,:

Schön rolb ist Hanka, Hanka schon roth,

Schön lieblich ist Hans, gar lieblich schön.

Wenn sie nicht wären so schön, so schön,

So würden sie sich nicht haben so lieb. :,:

Und bäUen sie lieb sich oder nicht,

Gehören doch werden sie jetzt sich an. .,:

Eatlobau

(Pses kn. J. P. Jdrdana.)

Swasi te do jsy jjezechu,

Na zel'nej göree zastaebu. :,:

sn sc tarn, plasali,

jo ten RjedniSkoje nowy dwör.' :,:

1

3

,,'Coso ten nowy dwör razi wiies, 5

,,'Comy jea defc warn pojezei,

,,'Comy jen tcke warn spokazad."

„Psed tym mi Rjednilkojc nowym dworom, 8

„Tain sloj U lipa zeiona." :,t

,,Spöz neje sezi to rjedne zowio, 10

,,Dwa jo tarn wjenaska huwila." :,:

buio wöna gdlcoju dai, 12

mjes\" :,:

„ Sama jen mjes a hys a byj, 14

„K wjerowanju buio we njom hys,

„Wjerowana lona bys.u

Swaü te kn dwöru jjezechu,

fcöwco to bjeiy komoru. t,i

,
Möterka, ty luba mas inöja,

, Hobaraj swaUun do dwora.' :,:

17

I»

DI« Hl>f<-.

(Dnreh Hrn. J. P. Jordan.)

Fahren die Swaten zum Dorfe hinein,

Hielten auf grünem Bergelein. :,:

Haben gefragt sie dort, gefragt,

, Wo ist denn Schönemanns neuer Hof? 4

,, Wollt ihr gern sehen den neuen Hof,

„Wollen wir ihn ench sagen wohl,

„Wollen wir ihn enel

„Sehet, vor Schönenianns neuem Hof

„ Stehet ein grüner Lindenbaum. :,t

„Unter ihm sitzet ein Mägdlein fein,

„Hat gewunden zwei Kränzelein." :,:

„Einen de:
,

„Und den andern behält sie für sich.«

„Selber behält sie ihn, gehet und wird,

„ Gehet zur Trauung im Kränzelein,

„ Wird eine angetrauete Frau."

Swaten die Fuhren zum Hofe hinein,

Mädchen die lief in das Kämmerlein.

, Müllerlein, die liebe Mutter mein,

, Wehre den Swaten in den Hof hinein/



136

,,Kiga ja debu jim hobaraä, 21

,,Gai sy jim sama zlubjom." :,:

„Bjeiu sy nicku jim nawdala, 23

„Zloty sy periccii jim zawdala.'« :,:

Swaäi le ka dwöru psijjezecbu, 25

Psed nowym dwörom Um zaslachu. :,:

„Maserka, 'roU nam wolcynaj ! '« 27

Mas ta le 'roU jim wolcynaso,

Zöwco to swasi pak wiUso.

,Witajso 'Sykne mje gromaze, 30

,Jadno Icb mnj »am wosebe. :,:

Swasi te do jspy ps»jzechu, 32

'Sykne se za blido zesedarho. :,:

Zöwco to woltyni hokencko, 34

Hutorice stbje roie dwje,

Da jeja gölcam na blido.

,Toz maso, gilcy, roie dwje, 37

,
Teju warn dawam k sljcdüemu,

,
Wjeeej warn dawai ücbudu.'

,Njel deje droge warn iowca dawas, 40

, Wy dejio z nimi pak rejowas.« :,:

« •

, Dobra noe, dobrn noc, mas moja! 42

,Mjrjso zjek, »l sco mje skublali.« :,:

, Dobra noc , dobro noc , nan atary ! 44

,Mjejso zjek, az sco mje zboblekali.« :,:

, Dobra noc , dobru noc , mlodsa sotia ! 40

,Mjej ly zjek, »i sy mje lubowala,

,M sy mje wjenask z cescu dala.«

, Dobra noc, dobru noc, mlodsy bratl! 49

,Mjcj ly zjek, ai sy mje lubowaJ.« :,:

, Dobra noc, dobro noc, rjedne zöwca! j!

.Mjejso wy Sykne dobru noc.« :,:

„ Sage , wie ibueu icb wehren soll,

„ Da da ja ihnen versprochen bist." :,:

,, Gabst ihnen dranf die weisse Hand,

„Und zam Pfände den goldnen Ring.«« :,:

Die Swaten fahren zum Hofe heran,

Vor dem neuen Hofe blieben sie slebn. :,:

„Matterlein, öffne uns das Thor!"

Muller öffnete ihnen das Thor,

Mägdelein hat die Swaten begriisst.

,Seid mir alle zusammen gegriisst,

,Vor allen der, welcher der Meine ist.' :,:

Swaten die treten zur Stube hinein,

Setzten sich alle au s Tischelein. :,:

Mägdelein öffnet das Fcnsterlcin,

Pflückte sich ab zwei Röselein,

Gab sie den Burschen am Tisrbelein.

,Hier habt ihr, Bursche, zwei Röselein,

, Gebe euch die zum letzten Mal,

, Werd' euch keine mehr geben nur.'

,Nun wird's von andern Mädchen gesebebn,

,Aber mifsst mit ihnen Unzen gehn.' :,:

* •
- •

,GuU Nacht, gute Nacht, Mütterlein meint

, Habel Dank, das« ihr erzogen mich habt.' :,:

, Gute Nacht, gute Naobl, Allväterlein!

, Habet Dank, dass ihr gekleidet mich habt.«

.Gute Nacht, gute Nacht, Scliwcsterleiu mein!

, Habe Dank, dass du mich lieb gehabt,

,Und mir mit Ehren den Kranz aufgesetzt.«

, Gute Nacht, gute Nacht, Brüderlein klein!

,Habe Dank, dass du mich lieb gehabt.« :,:

. Gute Nacht , gute Nacht
,
Jungfrauen schön

!

. Lebet wohl, alle nun gute Nacht!« :,:
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,Wje«sj mje wizes nebuzoso 53 , Werdet fortan mich nicht mehr sehn.

, Kusanem wjeutu zelonem, ,1m grüoen Ilautenkranzelein stehn,

,Ale tom llewerju bjetonem.' , Soadern im weissen Schleier gehn.«

(Z Börkow.)

»le KUce.
(Aus Bari.)

rr
Jjf - du k. nam jje - da Byr-koj» - Le

Bar-ker kom - mto je - Tab -rca io aai

po wsykayeh gyr-kaek a po wiyrk dol-ktch, po wsvkoych

i - ber die Hu - gel, die Tbä - ler da - hin-, al - lc die

fjr - kach ae - lo - Dyck.

H« . gel, «Je Tbäler w grün.

(Nawoienjowe ptijjezene.)

Jjedu k nam jjcdu Byrkojske

Po wjyknycb gyrkacb a po wiych dolkach,

Po wiyknych gyrkacb zelonych.

Gal so pak do Byrkow psijjeli,

Ghopili wyni se dopialowai

Py tym mje Rjedniskojc nowym dwyfe.

'Coso jen wezes wy Byrkojsüe,

'Comy jen dere warn pykazai. :,;

Psed tyra mje RjednLskojc

Tain stoj U Upa zelona. :,:

Spyd neje sezi zywcySco,

Syjo dwa saola iyzancj,

Wijo dwa wjenka rusanej.

Jaden ten buxo das gylcoju,

Drugi ten buzo saau nosys.

Gai se Um wyni dopiasachu,

Dwa gerca lubosae zajgraltej. :,:

GoUj se radna, gotoj se rjedua,

My mamy nawozenju paed dwyroml :,:

Waad. Volkslieder II-

11

14

16

18

(Die Ankunft des Bräutigams.)

Burker kommen gefahren zu uns

Leber die Hügel, die Tbäler dahin,

Alle "die Hügel, die Tbäler so grün.

Als sie aber kamen nach Burk,

Fingen sie sich zu befragen an

Nach dem Hofe von Schönemanns.

Wenn ihr Burker ihn wissen wollt,

Wollen wir ihn euch zeigen wohl. :,:

Dort vor Schönemanns o

Steht ein

im ein Mägdelein,

Näht zwei seidne Tüchelein,

Wind'l zwei Hautenkränzelein.

Winl den einen dem Burschen geben,

Wird den andern selber tragen. :,:

Ab sie sich hingefraget, da fingen

Zwei Spielleut' lieblich zu spielen an. :,:

Schmücke dich , Treffliche, sei*»ihm «um,

Vor dem Hör ist der Bräutigam. i,t

18
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Mas la pak zywJo glazaso, 20

Zywco Uk zatosrie piakslo.

Pset'ga zen ty lak welgin plakai? 22
Fiec'ga ja piakai uedeju! :,:

Gni zen te kyne jogo nejsu, 24

Te kyiie ga su spoiycone. :,:

To nejsu kyrie spozycone, 26
To ga su nejbüieg' suseda,

Togo nejrjednejieg' kompaoa.

(Rozzegnowaiie riewesty.)

Dobra noc , dobra noc
, myj Iuby nan, 29

Mjejso zjck, az si'o mje skublali,

A takn rjednu hukljedowali.

Dobra noc, dobra noc, luba mama, 32
Mjejso zjek, az seo mje skablaJi,

A laku rjedou hukljedowali.

Dobra noc, dobra noc, myj luby bratJ, 35
Wydaj mje 'Sykno z liutsoby,

Coz som napsesiwo cyoila.

Dobra noc , dobra noc , luba sotsa, 38

Wydaj mje 'Sykno i hulsoby,

Coi som napscsiwo eynila.

'Sykno som sebjc ja zcbrata, 41

Myje lyzejsa a myjc zbyio,

Wjenaska som sebje zabyla.

Kytra ta najstarsa lowariika, 44

Dasi jen mje bow psirieso. :,:

Warum weinest du denn so sehr?

Warum sollt' ich weinen nicht! :,:

Sind doch die Pferde sein eigen nicht,

Sind ja gemielhele Pferde nur. :,:

Nicht gemielbet die Pferde sind,

Sie gebären dem nächsten Nachbar

Und dem schönsten Kamraden sein.

(Der Abschied der Braut.)

Lebet wohl, lebet wohl, lieb Vater mein,

Habet Dank, das» ihr erzogen mich habt,

Dass ihr so schön mich gekleidet habt.

Lebet wohl, lebet wohl, lieb Mutler mein,

Habet Dank, dass ihr erzöge» mich habt,

Dass ihr so schön mich gekleidet habt.

Lebe wohl , lebe wohl, lieb Bruder mein,

Alles vergieb du von Herzen- mir,

Was ich zuwider dir gethan.

Lebe wohl, lebe wohl, lieh Schwesn-r mein,

Alles vergieb <fo van Herzen mir,

Was ich zuwider dir gethan.

Alles nun hab' ich zasammengenooRirrn,

Meine Betten und mein Vieb,

Welche die »It'sle Gefährtin mir ist,

Diese mag es mir bringen her. :,:

Zstob«. Die Ml«««.
(Psez kn. Bronisa Pricynjn.) (Durch Hrn. P. Broiwseb in Priteen.)

(Z Wekeje.) (Au* Welze.)

,
Zalyje ä lato, ty rjcdnn Hann, — jjedewoj l 1 , Du schöne Hanne, sie klagen dir Lead, — jeuWoj t

, Zo sy psez le styri braue won hujÜa.' ;,: , Dass du gingst wegen, vier
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„To fiej«o zedne styri brune, — jjedewojl S

„To su 'iykne üatowt swary.«* t,i

,, Jjedu k nam jjftin Prozymske, — jjedewojl 5

„Toi po weatej «öli zeaonej." :,:

Gai wöni do Weleeje psijjezcchu, — jjedewoj! 7
Na zelonej görce zaslaeba. :,:

Chopili so se Um dalej psalas, — jjedewoj ! 9
,Zo jo teu Burojc nowy dwör.« :,:

„Coso jen, swaki, razi wezes, — jjedewojl lt

„'Co warn jen welgim dere poweies." •„-.

„Psed tym ni Burojc nowym dworom,—jjedewoj ! 13

„Tarn stoj U lipa zelooa." :,:

„Spözy jo rieje Hanisco, — jjedewoj! 15

„Dwa wjenka njcrikowej znawija.«« :,:

,, Jaden 'co wona Matoju das, — jjedewoj! 17

„Wo drugem 'co sama k wjerowanju bys." :,:

Swaki te jjedu kn dworn , — jjedewoj ! 19

Hana U bjeiy nowu kömoru. :,j

, Möterka , Iuba slara mai, — jjedewoj! 21

,Hobaraj tym lui.am d» dwdra,

,Az ja se schowaju nowu kdmora.«

„Kakc jo möje hobarane, — jjedewoj! 24

„Gaz wöna jo jomu zlubjona." :,:

,. Zlubjona jo jomu zlubjona, — jjedewoj! 26

„Wjece se rozzlubii lieb'/.otej,

„ Zoz jano psez boiu woln psijzo."

»

Mas ta Hanu glaiaso, — jjedewoj! 29

Wjenask jej na glowu stawjaso. :.:

AVjrnaik len doloj hopaze, —• jjedewoj! 31

Malo jen lak wclgini jesno spopazo; :,:

„Das sind keine Tier Bnnne ja nicht, — jedewoj t

„Mato's Schwäger siad's ailesammt." :,:

„Zu uns fahren die Prosehenscbeii her, — jedewoj!

„Längs grüner Haide hin fahren sie dort." :,i

Als sie an Welze fahren heran , — jedewoj

!

Auf grünem Hügel da hielten sie an. :,:

Sich zu befragen begannen sie dort , — jedewoj

!

,Wo ist denn Burens neuer Hof?' s,:
t

,, Wollt ihr Swaki ihn wissen genau , — jedewoj

!

„Will ich ihn zeigen euch gar zu gern." :,:

„Vor Bürens neuem Hör sieht, — jedewoj!

„Siebet die grüne Linde dort.«« i,:

„ Unter ihr sitzet schön Ännelein , — jedewoj !

„Windet zwei Eppich -Kränzelein.«« :,:

„ Einen den giebl sie dem Malo hin , — jedewoj

!

„Einen behielt zu der Trennung sie selbst."

Swaki die fuhren zum Hofe hin , — jedewoj

!

Ännelein läuft in ihr Kämmerlein neu.

, Mutter , mein lieb all Mütterlein , — jedewoj

!

, Wehre den Leuleo hinein in den Hof,

,Bis ich mich berge im Kämmerlein neu.«

„ Wozu nutzet das Wehren doch , — jedewoj

!

„Da sie ihm schon verlobet ist?" :,:

,, Verlobt ist sie ihm , verlobt ist sie ihm — jedewoj

!

„Scheiden werden sie sich nicht mehr,

„Eber als Gottes Wille es lliul."

« *
*

Mutter strählte das Ännelein , — jedewoj

!

Heftet auf's Haupt ihr das Kränzelein. :,:

Kränzelein das fiel herab , — jedewoj

!

Mato fing gar schnell es auf; :,.

18'
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Stawi jen na jeje gtowiilo , — jjedewoj

!

,Choz, Hana, wjeoaiku zelonem.' :,:

,£insa ty wo njom spobudnjoS, — jjedewoj!

.Cesto wjecy wo njom ucpöjioi.' :,:

, Witse se Ülewer zawijos, — jjedewoj!

, Wo tom b'zos cbozis kuzdy zeri

,SP6dla tycli Proiymskieh mtodych zon. 4

.Cescej se buzoa jen zawijai, — jjedewoj!

,Ces<iej buzoS na mdlerku spominas. 4
:,:

Hanu tu na woz sazachu, — jjedewoj!

Styrjo jej gerce 'grajacliu. :,:

,'Grajso ,
wy gerce , bubnojso , — jjedewoj

!

,'&ykno zc k jeje tuzenoj.' :,:

My ne'grajomy k luienoj , — jjedewoj

!

Ale 'grajoiny welikemu wjaseloj. 44
:,:

„Niknl wona wjasolia uebuzo, — jjedewoj!

„Zoi jano zinsa spobudnjo." :,:

Hana tu z dworu wezechu, — jjedewoj!

Jeje mas ialosrie plakaio. :,:

, Rlelc zc , neplac mas möja , — jjedewoj I

,Sak maä bysci mlodsu zöwku,

, Dasi wona si tarn dere zjcla. 4

33 Heftete wieder es auf da« Haupt, — jedewoj

!

.Wandle nun, Ännchen, im grünen Kranz.«

35 , Heute noch wird man in ihm dich sehn, — jedewoj!

,Doch nicht mehr lange wirst du in ihm gehn. 4
:,:

37 , Morgen umhüllt dich der Schleier schon, — jedewoj t

, Wirst darin wandeln jeden Tag

, Unter den Proschenschen jungen Frau'n.*

40 ,Je öfter du dich hüllst darein, — jedewoj!

,Je öfter denkst du an's Mülterlein.' :,:

42 Setzten sie auf den Wagen draur, — jedewoj

!

Spielten ihr vier Musikanten auf. :,:

44 , Spielet und trommelt, ihr lieben Leut\ — jedewoj!

, Alles ihr zu Trauer und Leid.' :,:

46 ,',Wir spielen nicht zu Trauer und Leid, — jedewoj!

„ Sondern wir spielen zu Fried und Freud'. 44
:,:

48 „Niemals wird wieder so fröhlich sie sein, — jedewoj

!

.Als sie es heute wird

, Sjeiej t>i wöna tarn zjelas buio, — jjedewoj!

,Cesdej buios na Hanu spominas. 4
:,:

50 Führten hinaus das Ännelcin, — jedewoj 1

Weinte die Mutter so kläglich darein. :,:

52 , Süll doch, und weine nicht, Mfltierlein, — jedewoj

!

, Hast ja ein jüngeres Töchterlcin,

,Mag sie nach Wunsch danu die Arbeit thnn. 4

55 , Wird nicht so leicht zur Hand sie dir sein, — jedewoj

!

.Wirst dn wohl denken an's Ännelein. 4

CLXIITm.

Njent mje 'gnj*0 s,
j
enju rcjku

Wo roianem wjeuknl

Jetzt spielt

In dem
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(Z Börkow > mlogich mjest)

Njet sje wedu dd jsy , dö jsy, 1

Zöwcy&co, spojez, ceja sy.

Ja igan bysier twöja nejsom,

Nejsom,

Dalej ja, bliiej ja

Mötercyna som.

werden.

(Aus Burk and vielen Orten.)

Führ' ins Dorf, ins Dorf dich jetzo,

Maid, nun sage, wem da bist,

leb bin jetzt noch nicht die Deine,

Deine,

Ferner ich, näher ich

Bin dem MüUerlein.

Njet sje wedu ku dwöroju 7 Jetzo führ' ich dich znm Hofe,

Zdweysco, spojei, ceja sy. Maid, nun sage, wem du bist.

Ja igan hyäccr twöja riejsom, Ich bin jetzt noch nicht die Deine,

Nejsom, Deine,

Dalej ja, bliiej ja Ferner ich, näher ich

Mötercyna som. Bin dem MüUerlein.

Njet sje wedu do dwdrn, 13 In den Hof führ' ich dich jetzo,

Zöwcy5o*o, spojez, ceja sy. Maid, nun sage, wem du bist.

Ja Igan hyScer twöja riejsom, leb bin jetzt noch nicht die Deine,

Nejsom, Deine,

Dalej ja, bliiej ja Ferner ich, näher ich

Mötercyna som. Bin

Njet sje wedu ku kömorce, 19

Zöwcy&co, spojez, ceja sy.

Ja igan hyscer twöja nejsom,

Nejsom,

Dnlrj ja, bliiej ja

Mötercyna som.

Jetzt führ' ich dich zu der Kammer,

Maid, uuu sage, wem du bist.

Ich bin jetzt noch nicht die Deine,

Deine,

Ferner ich , näher ich

Bin dem MüUerlein.

Njet sje wedu do kömorki, 25

Zöwcyäco, spojez, ceja sy.

Ja igan hyäc'er twöja nejsom.

Nejsom,

Dalej ja, bliiej ja

Mötercyna som.

Njet sje wedu k« pöstolce, 31

ZöwcySco, spojez, ceja sy.

Ja igan hyscer twöja nejsom,

Nejsom,

Dalej ja , bliiej ja

Mötercyna som.

Jetzt führ' ich dich in die Kammer,

Maid, nun sage, wem du bist.

Ich bin jetzt noch nicht die Deine,

Deine,

Ferner ich, näher ich

Bin dem .Mütterlein.

Jetzt führ' ich dich an das Betteben,

Maid , nun sage , wein dn bist.

Ich bin jetzt noch nicht die Deine,

Deine,

Femer ich, näher ich

Bin dem MüUerlein
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Njet sje wedn do postolki,

ZöweySco, spojez, ceja sy.

Wjrcvcj inolercyua

JVejsom,

Dalej Wiiej ja

Twöja njcl ja som.

Jetzt fuhr' ich dich in das BeUlein,

Maid, nun sage, wem do bist.

Äito bin ich nicht mehr <le

Matter,

Ferner ich, naher ich

Bin jelzo ganz dein.

cxc.

mjest.)

Copa som kuli ja eyuila,

Az som sc mloduska hoienilaT

Och boicycko, och lejdarja&ko!

Dorna som mjela z rolökoro latki,

Tuder pak nezmjejom ze sola chtjeba.

Och bozcycko, och lejdarjaäko!

Dorna som mjela gaste kiupy,

Tuder pak nezmjejom gustu

Och kozeycko, och lcjdarjasko!

Dorna som mjela z banlami rreje,

Tader pak nezmjejom z remuskami.

Och bozeycko, och lcjdarjasko!

Dorna som chozila ako nunkn,

Tuder b'iom choiis ako lanka.

Och boicycko, och lejdarjaSko!

som chozila hnj , buj , hnj,

Tuder b'zom chozis puj, paj, puj.

Och bozeycko, och lejdarjasko.

13

lf»

Klaffe drr jnnern Fran.
(Aus vielco Orten.)

Was hab' ich leider doch gedacht.

Dass Hochzeit ich so jung gemacht?

Ach lieber Gott, ach grosses Leid!

Zu Hause half ich Milch and Schmalz,

Hier hab' ich uoch nicht Brot und Salz.

Ach lieber Gott, ach grosses Leid!

Zu Hanse half ich dicken Grütz',

Hier hab' ich noch nicht dicken Brei.

Ach lieber Gott, ach grosses Leid!

Zu Hanse halt' ich Bänderschub',

Hier hab' ich noch nicht Hiemenschuh'.

Ach lieber Gott, ach grosses Leid!

Zu Hause ging ich wie 'n Nönaelein,

Hier werd' ich gehen wie 'n Tönnelein,

Ach lieber Gott , ach grosses Leid

!

Zu Hause ging ich hui, hui, hui,

Hier werd* ich gehen puj, puj, poj.

Ach lieber Gott, acb grosses Leid!

Hn«i.b*r«ke xorty.

(Z Börkow.)

CXCI.
Iloehr.eltarherze.

(Aus Burk.)m\*- —*—
Ka-lio-ka jo bjtl«.m drju»kn, ka-lio-k» ja bjetoa drjowkn eereae jag.dLr ii-tur - wi-U, ceftne jigadll

DieK«Hnk'im»ri«en IM-ie, die RaliokiBWtiiiti llot-ie hat rata aa - gerarbt die Beerte, aalralh

Kaiinka jo bjelom drjowka t,:

Cercne jagodki zabarwila. :,:

wi4a.

Die Haliok' im weissen Uolze :,:

Hat roth angefärbt die Beeren. •,:
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Zo se 'zeli eure 'leiki, :,:

Jagodaski hobsnybali? :,:

3 Woher nahmen'« fremde Vögel, :,:

Haben weggeschleppt die Beeren?

Zywca kwjelki hoblergali, :,:

Zywca gylcam wjeuki wili. :,:

5 .Madchen pOiickten ab die Blumen, :,:

Wanden ihren Bursehen Kränze. :,:

Gyley z nimi rejowaii,

A sc Dvsrie zwvzowali. :.l

7
•

Bursche lanzUn fein mit ihnen, :,:

Führlcii zierlich sieb, ni iL ihnen.

*
* *

*

Hjedny dejal jadnu mjes, :,:

Zoga dejat se ju 'ms? :,:

9 Eine muss der Schöne haben, :,:

Wo soU er sie denn hernehmen? :,:

Z kamenja ja hurubas, :,:

Z tolarjami pysazas. :,:

11 Soll er sie ans Felsen Bauen, :,:

Und mit Thalern sie besetzen? :,:

Z tolarjami Syrokimi,

Ze zlotyui Hungerskimi. :,:

13 Mit den breiten ThalerstiK-ken, :,:

Mit den ungarischen Golden? :,:

Byrkowach jo wjerowana :,:

Päez Werbno psejc wezena. :,.

15 Dort in Burk ist sie getrauet :,:

Und durch Werben fortgefahren. :,:

Pitz Werbno psejc wezena, :,:

Do Golkojc psiwezena. :,:

TT Und durch Werben fortgefahren,

Und nach Kolkwilz hingebracht. :,:

Tarn su z neju rejowaii, :,:

Tain su rjcdou zwyzowali. :,:

19 Haben dort mit ihr getanzet,

Haben dort gerührt die Schöne. :,:

Rjedna Anka, zo sy byla? :,:

Nowej kjareme za bjelom blidom. :,:

21 Annchen, wo bist du gewesen? :,:

Hiuter'm Tische in der Schenke, i.:

Nowei kjaraüie piwo» wino*

Piwo, wino ienkowala. :A i

24 In der Schenk' bah' ich geaohenket :,:

Wein und Bier, und Bier und Weiss :,:

Bfiodym gylcain psiliwala, :,:

SUrym zjedam psiptsala.

25 Jungen Burschen cingrsclirnket, s,:

Alten Vätern zugeschrieben. :,:

TU som lata, pje* pUata, :,:

Slabne krose zmetowala. :,:

27 Drei geschenkt und fünf geschrieben, :,:

Silbergeld zusamm geworfen. :,:

SUboe kroie zibetowala, :,:

Z takim 10m se pyljepiata. :,:

29 Silbergeld zusamm geworfen, :,:

So verbessert meinen Schaden. :,-
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CXCKL

(Luienski.) (Lukenski.)

Njel ja mim a njet ja mam, 1 Hak' sie nun, ja hab' sie nun,

Njelo wjem, co z neju.'ca» Weiss nun, was ich mit ihr tb*':

Tai raz bis a tsi raz bis, Dreimal Schläge jeden Tag,

Jjfisc da« za zen jaden raz. Und zu essen nur

Penlxrrie.

(Lubenski.)

Ako bjech frvjny,

'Ga bjech wjasoiy.

Gaz se

Ga se poniiych.

c\cni.

i

3

Die Erniedrigung;.

(Lubenski.)

Als ich war ledig,

Da war ich fröhlich.

Ab ich ward eh'licb,

Ward ich erniedrigt.

CXCIV.
Herelow» awsui

Ilerel 'co se kenü,

'Co sebje kanju bras.

Kacka 'co bys za swasku,

Boion 'co bys pobratia.

Poipula bijo na bubon

Za uaiymi

1

3

Adler« Hochzeit.'

Adler will gehn auf die Freite,

Und will sich die Weibe nehmen.

Ente die will sein Züchljungfer,

Und der Storch will sein der PobraUch,

Wachtel die schlagt auf die

Tapfer hinter unsern Gärten.
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Pjete wotijelerie.

Bamzyckl*

Fünfte Abtheilurig.

Legenden.

Weiid. VoU.li.Jer II. |Q
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Njelk ehcemy kbyrlus spjewac! Lied sinken!

Obrrwenditckef Lied.
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CXCT.

(Piez knjeza z Oertzea

ke-Jo g6l-ka j*d •• wj«-xo -m - ko. Co - gl *jt-io - ru - ku Crüxnt fi - lo - w - k*.

Bti-ie Ist eis Sw so f*r - Itif,Wu ist in dem ginX'ftal Fcacrwurm, <f«r |

Za Serskeju gölkn

Jadoo wjazorasko.

Coga wjazorasku?

Grözna palowaka.

Ta pak ksjeio na raz

Celo mjesto pözres.

Kjeior ten tek zaso

,Ja mam jadnu

, Gaz Da nju rjed psijzo,

, Ga dam ja ja leke.'

Rjed hokolo 'zjelo,

Na jog
1

knjezuu psijzo.

Knjczna ze jspy 'zjeso,

Dobru noc dawaSo:

„Dobra noc njet mjejso

„Wy möj nan, m6j stary!"

„PioiCo za mnje boga,

„Ja 'ca teke za was,

„Aby zasej pSijsla,

„Sirowe se rozgronili."

Knjczna z dwöra 'zjeso,

Dobra noc dawa&o:

, Dobra noc ujet mjejso

„'Sykna dobra celaz!"

13

17

21

Hinter der wendischen Haide

Ist ein See so garstig,

Was ist in dem garst'gen?

Fenerworm, der grause.

Auf einmal er wollte

Ganz die Stadl rersebüngeu;

Doch der Kaiser sagte:

.Ich

, Kommt an sie die Reibe,

,Will ich sie auch geben.

Ging herum die Reihe,

Kam an Kaisers Fräulein.

Fräulein aus der Stube

Ging und sagte traurig:

„Lebt nun wohl und glücklich

„Ihr, mein alter Vater.

„ Gott nun für mich bittet,

„ Will für euch auch beten,

„Dass irh wieder komme,

„Wir

Fräulein aus dem Hofe

Ging und sagte traurig:

„Lebt nun wohl und gl

„Gutes Hausgesinde."

„P&osco za mnje

„Ja 'cu tekc za was,

„Aby zasej psijsla,

,, Strowe se rozgronili."

Kje/orowa knjczwt

K wjazoroju 'zjeso,

Grözna palowaka

Ku brjogoju pljeso.

25

•29

„Gott nun für mich bittet,

„Will Tür euch auch beten,

„Dass ich wieder komme,

„Wir gesund uns sprechen."

Und des Kaisers Fräulein

Ging zum See hinunter,

Feuerwurm , der grause,

Schwamm heran an's Ufer.

19"
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0 ty awjety Jurtf,

„ Stöj mjc na pomoce ! — "

,0 ty luba knjezna,

,WjeriI ly we^boga?«

„Kaga ja we boga

,, Wjeris riedejala?

jo za nas humrel,

„Ksej jo za nas pselat."

„0 du betTger Jörge,

„Koma da mir za Hülfet"

,0 da liebe Jungfrau,

,0b an Gott da glaube*?«

„Aber ach, wie »Ute

„leb an Gott nicht glauben

„ Der für uns gestorben,

„Der für uns geblutet?"

,0 ty luba knjezna,

,Wotpasaj se swöj pas,

,'Comej jen zazernoi,

, Za to klusto iyjsko. 4

Za to Uosto iyjsko,

Za klusto gjarluko.

Bjertlowali su ju,

Do wöza ja kladü.

Styrzasca p6r kön so

Wöni zapsjegnuti,

HyScer palowaka

Nejsu z mjesta gnali.

Tüzasca p6r k<5n su

Wöni psSpijegnuU,

41

49

53

,0 da liebe Jangfraa,

, Gört' ab deinen Gürtel,

,Un» den Hals, den dicken,

,Garst'gen ihn zu schlingen.'

Um den Hab den dicken,

Um den Schlund den dicken.

Haben ihn geviertheiit

Und ihn aufgeladen.

Haben vorgespinnet

Vierzig Pferdgespanne,

Doch den Wurm nicht b

Sie vom Fleck gerübret.

Haben zugespannet

Dreissig Pferdgespanne,

Nur den Wurm sie haben

vom ¥ leck

Wjadli su ju wjadli

Psez Bartinske mdsly;

'Se Barlinske mösly

Tiacby se gibaebu.

'Se Barlinske luze

Tsachv hutherachu,

'Se Barlinske zjeii

Do mörja skokachu.

ISebojs0 M luze!

Wona nejc iywa,

Wöna nejo iywa,

Ale bjertlowana.

57

61

Brachten ihn, ja brachten

Ueber die Brück' von Berlin,

Alle die Brücken von Berlin

Bebeten vor Granen.

Alle Leute von Berlin

Starben bin vor Schrecken,

Alle Kinder in Berlin

in's

Fürchtet nichts ibr Leute I

Er ist ja nicht lebend,

Er ist ja nicht lebend,
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raj m

(Aus Salow.)

Sh do boieg' raja.

Tam le du5e 'graja,

Janzele spiwajn.

Druga daSa stannla,

'Sla do leje hele.

(Aas Bark.)

Es erhob die erste Seele

Sieb and ging zum Paradiese.

Spielen dort die Seelen,

Singen dort die Engel.

Es erhob die andre Seele

Sieh und ging zur Hölle.

Tam te lawy huja

A U zemja dzaj.

Brüllen dort die Löwen

Und die Erde

cicm
^Jeil huame-ranle*.

(Psez kn. Bronisa Jasenju.)

PsijSla rjedna zöVka

Po wödu do stuzonka;

Psijzo k nej tam taki slary hujko,

Taki slary , 'iyken syry.

Zöwka rjedna, daj se mje raz napis!

llujko sUiry, woda nejo eysta,

Wöna potna dubowego lisla.

Zöwka rjedna , wöda defe

Ale ty sy necysta.

Ja wjem, az möj bog nade mou jo,

Won wödaj mje moje sjezke grjechi.

Zöwka rjedna, 'zi riezelu rano na msu,

Tebje budu Iwöje grjechi wödane.

Zöwka na msa 'zjeso,

Sljed neje tSawa sknjeio,

Prjcdk neje kamerie se kiawjachu.

Zöwka zjeso psez kjarehob,

Zewe« row se wotworichu.

Die Kinde «mörderl»,
(Von Hrn. P.

1 Kam ein schönes Mägdlein

Wasser holen an's Brünnlein 5

Kam zu ihr ein gar so aller Vetter,

Gar so alter und ganz grauer.

5 Schönes Mägdlein, gieb mir mal zu trinken!

Wasser ist nichl reine, aller Vetter,

Es ist voller EicbenbläUer.

8 Schönes Mägdlein , Wasser ist wohl rein,

Aber du, du bist nicht rein.

10 Weiss ja, dass mein Gotl ist über mir,

Meine Sünden mag er mir vergeben.

12 Schönes Mägdlein , geh' zur Kirche Sonntags früh,

Deine Sünden werden dir vergeben.

14 Magdlein ging zur Kirche,

Hinter ihr verdorrete das Gras,

Vor ihr bluteten die Steine.

17 Mägdlein über'n Kirchhof ging,

öffneten sich nenn der Gräber.
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Zöwka 'zjeio do eerkwe,

Zewes dulow za riej 'zjecbu.

Staria sxocy na jej' svjn, 21

Toi mal myto, malka nasal 23

Sy nag zewes husmersita \
-—

Hyicer piece wjenku chozis 25

A tom' grjeinem' swjelu sluzys,

Tomu ilemn,

in die Kirche ging,

Folgelen ihr neun der Seelen.

Anf den Hals sprang ihr die alt'ste,

Und zerbrach den Kopf ihr.

Hier den Lohn nun, unsre Mutter!

Neune hast du uns getödtelj —

Noch gehst immer du im Kranze,

Noch dienst du der Welt, der siind'geo,

Und dem Bösen,

cxcnin.
Hary« wota.
(Z Bdrkow.)

Sapaf tarn paso pii puiikn,

Tak blizko psi drozeyccy.

'fcjeso Um mimo Marija,

Ta ien lak zjawrie zawdta.

,Na kogo w6Us" Marija?' —
„Newötam na tebje iapare."

„Ale ja w61am na jadnego,

„KöUryz cely swjel zastoj."

TInrli» ruft.

(Aus Burk.)

Schärer der hütet am Wege da.

Hütet so nahe der Strasse dort.

Dort Toriiber Maria ging,

Fing ao kräftig zu rufen an.

,Sage, Maria, wen rufest du denn?' —
,,Dich nicht ruf ich, du Schäfersmann."

Sondern ich rufe den eineu nnr,

„Welcher die ganze Welt regiert."

Dwamire llebj.

(Wot Haje Hubynojc Börkowach.)

Spojedaj z pismow spojedaj:

Wele jo jaden?

Jaden jo ten wjeroy bog,

Na husokim nebju.

Spojedaj z pismow spojedaj

:

Wele stej dwa?

3

5

Dir mSir Znhlrn.
(Von Maja Robyn in Burk.)

Sag', erzähl' mir aus der Schrift:

Wer ist denn der Eine?

Einer ist der wahre Gott,

In dem hoben Himmel.

Sag', erzähl
1 mir aus der Schrift

:

Wer sind denn die Zweie?
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Dwa slej z togo «ja

Bözego hugaanej,

Jaden jo tco wjerny bdg.

Na busokim nebju.

Spojedaj z pismow spojedaj :

Wele su tsi?
•

1!

Zwei sind aus

Gottes ausgetrieben,

Einer ist der wahre Golt

In dct

Sag', erzähl' mir aus der Schrift:

Wer sind -denn die Dreie?

Tsi sii patrijarchj*,

Dwa slej z togo raja

Bözego hugnanej,

Jaden jo ten wjerny bog

Na busokim nebju.

Spojedaj z pismow spojedaj :

Wele su slyri?

Styri ewangelisty,

Tsi su palrijarehu,

Dwa stej z togo raja

Bözego hugnanrj,

Jaden jo ten wjerny bog

Na busokim nebju.

Spojedaj z pismow spojedaj

:

Wele jo pjes?

Pjes su mudre kujczny,

Styri ewangelisty,

Tsi su patrijareby,

Dwa slej z togo raja

Bözego hugnanej,

Jaden jo ten wjerny bog

Na busokim nebju.

13

18

26

28

Drei sind Patriarchen,

Zwei sind aus dem Paradies

Gottes ausgetrieben,

Einer ist der wahre Gott

In dem hoben Himmel.

Sag', erzähl' mir aus der Schrift:

Wer sind denn die Viere?

Viere sind Evangelisten,

Drei sind Patriarchen,

Zwei sind aus

Gottes ausgetrieben,

Einer ist der wahre Gott

In de«

Sag', erzähl' mir aus der Schrift

:

Wer sind denn die Fünfc?

Fünf sind kluge Jungfern

Viere sind Krangelisten,

Drei sind Patriarchen,

Zwei sind aus dem Paradies

Gottes ausgetrieben,

Einer ist der wahre Gott

In dem hohen Himmel.

Spojedaj z pismow spojedaj ,
,

Wele jo sese?

Sesc" jo Kana kruzow

Wo tej wjaze na tej swai.be

Uana Galilejskej,

Pjes su mudre knjezny, a t. d.

35

37

Spojedaj z pismow spojedaj:

Wele jo sedom?

41

Sag', erzähl mir aus de

Wer sind denn die Scchse?

Sechs sind Krüg' in Kana

In dem llochzeitbause

Zu Kana in Galilaea,

Fiiul sind kluge Jungfern, a. s. w

Sag', erzähl' mir aus der Schrift :

Wer sind denn die Sieben?

Sedom bozych darow,

Sesc Kana kruzow a t. d.

13 Sieben Gaben Gottes,

Sechs sind Krüg' in Kana, u. s.



— Ii» —
Spojedaj z pismow spojedaj:

Wele jo wosom?

45 Sag', erzähl' mir tos der Schrift:

Wer sind denn die Achte?

Wosom böiych miloscow,

Sedom bozych darow, a t d.

47 Acht lind GDadenmittel,

Sieben Gaben Gottes, n. i. w.

Spojedaj* pismow spojedaj:

Wele jo zewes?

49 Sag', erzähl
1
mir aas der Schrift;

Wer sind denn die Neune?

Zewes jo por jaizelow,

Wosom böiych miloscow, t t. d.

51 Nenn sind Engelpaare,

Acht sind Gnadenmittel, a. s. w.

Spojedaj z pismow spojedaj:

Wele jo zases?

53 Sag, erzähl' mir aus der Schrift:

Wer sind denn die Zehne? .

Zases* bolycb kaznjow,

Zewes* jo pör janzelow, a t. d.

55 Zehn sind die Gebole,

Neun sind Engelpaare, u. s. w.

Spojedaj z pismow spojedaj:

Wele jo jadnasco?

57 Sag', erzähl' mir aus der Schrift:

Wer sind denn die Eilfe?

Jadnasco jo gwjezdow,

Zases bozych kaznjow, a t. d.

59 Eilfe sind Planeten,

Zehn sind die Gebole, u. s. w.

Spojedaj z pismow spojedaj

:

Wele jo dwanasco?

61 Sag', erzähl' mir aus der Schrift:

Wer sind denn die Zwölfe?

Dwanasco jo postow,

Jadnasco jo gwjezdow,

Zases bozych kaznjow,

Zewes jo pör jaiizelow,

Wosom bozych miloscow,

Sedom böiycb darow,

&esc jich Kana kruzow,

Wo tej wjaie na tej swazbe

Kaoa Galilcjskej,

Pjes so mudre knjezny,

Styri ewangclisly,

Ts'i sa palrijarchy,

Pwa slej z logo raja

Böicgo bugnanej,

Jaden jo ten wjerny bog

Na busokim nebju.

63 Zwölfe sind Apostel,

Eilfe sind Planelen,

Zehn sind die Gebote,

Neun sind Kugelpaare,

Acht sind Gnadenmittel,

Sieben Gaben Gottes,

Secbs sind Kriig' in Kana,

In dem Hochzeilbaose

Zu Kana in Galilaea,

Fünf sind kluge Jungfern,

Viere sind Evangelisten,

Drei sind Palriarchen,

Zwei sind aus dem Paradies

Gottes ausgetrieben,

Einer ist der wahre Gott

In dem hohen Himmel.
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cc.

(Wot Haje Rnbpojc Borkowach.) (Von Maja Rubyn in Bot.)

Paed tym sndnym dnjom

Jo tak riewjasöto.

Vor dem jüngsten. Tag«

Ist's »

Du sa zymne desto.

Doja zymue wjetse.

Fallen kalte Regen

Blasen kalte Winde.

Posliil jo pak Noas

Dotoj do tog' swjela

Uwjejn 'ronalkowii.

Sandte aber Noah

In die Well hernieder

Zwei gar feine Raben.

Ljetalej »lej ljetalej

Styrzaica laut dnjow

A styriasca nocow.

Rogen umher, llogeu

Vierzig lange Tage,

Vierzig lange Nächte.

Leselej *tej leietej

Naspel k N'oasoju.

II Flogen, ja sie flogen

Wieder hin zo Noab.

Noas luby Noas

'äykne so se lose

Z wödo polopili.

13 Noah, lieber Noah,

Alle Lent', ertrunken

Sind sie in dem Wasser.

Pöslal jo pak Noas

Doioj do log' swjeta

Dwjejn golubjaikowu.

16 aber Noah

In die Welt hernieder

Zwei gar feine Taubchen.

Ljetalej slej ljetalej

Styriasca tarn dnjow

A styriasca nocow.

19 Flogen umher, flogen

Vierzig lange Tage,

Vierzig lange Nichte.

Lc.velej slej lcselej

Naspet k Noasojn.

Flogen, ja sie flogen

Wieder hin zu Noah.

Nioas loby Noas, -

Woz tiobatu

n Noah, lieber Noah,

Nimm die Baas

Tsub tych lazi görej

Zywych a hnm.irzycb.

Wcod. YulUUeder

»

II.

26 Blase anf die Leute,

Lebende und Todte.
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Rjedna duia stawaj, 28 Sieh' »uf, schöne Seele,

'Zi La swdjem' tjeta. Geh' zu deinem Leibe.

Wot swojego sjela 30 Geh' von deinem Leibe

Do bözego raja. Zu dem Paradiese.

Wo tom bozom raja 32 In dem Paradiese

Jo tak wjaselene. Ist so grosse Freude.

Tarn te du£e 'graju, 34 Spielen dort die Seelen

Jaizele spiwaju. Und die Engel

Wo lej pak mje heli 36 In der Holle aber

Jo tak ricwjasolo. Ist's so

Tam zte darhy huju. 38 Heulen böse Geister,

Woiii lak tam rjrjii. Heulen dort so schaurig.
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Serske basnlckl a bamzlcki.
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1

Baj, baj!

(Wiudie *nau».)

Baj , baj basnieku I

Styri kozy na Strycks:

Jena skoü piez ptöt x

Kajki bje to feskot!

Jeua skoei do Mola;

Kajka bje to robota!

Jeua skoci do hala
;

Kajka bje lo rohala!

Erzähle «Im IUfthrc

(UeberaU bekannt.)

Erzähl, erzähl ein Mährcheu!

Vier Stück Ziegen am Schnürchen:

Eine die sprang über'n Zann;

Was war da für ein Rasann!

Eine die sprang in den Koth;

Was war da Tür Arbeit Noth!

Eine die sprang in den Teich

;

Was war die an Hörnern reich

!

2.

Tal kos? » welk.

(PSez kii. J. P. Jördana.)

Tsi kozy dzjecbu do hajka liscicko rymzaiV jena

uijejese jedyu brjnik , druha dwaj a tseca tsi. Ts z

jeuym brjuikom bje so najprjcnja najjedla a dzjele dorn.

Tarn so ji welk na put' lebny. Wdn praji: Bjcl, he-

wak ce. lapnjul Wona praji:, Sclap iiie, wona budie

ta piiric, kiz ma dwaj brjuskaj j wot Usje budici so

Ijepe najjesc. Potom la z dwjemaj brjuskomaj psindze.

Welk praji: Bjez, hewak ce lapnju! Koza praji: Nc-

lap iiie, wona budzc ta psiiic, kiz ma Ui brjuski; wot

tcje budzes so Ijepe najjesc. Potom ta z tsjonii brus-

kami psindze. Welk praji: Bjez, hewak ce lapnjul

Ale woua jelio tat stoixi , zo so welk z brjuba do hlu-

puca delje Mali.

DI« «r*l

(Durch Hrn. J. P. Jordan.)

Drei Zieren gingen in den Hain Laub knispern;

die eine hatte ein Bäuchlein , die zweite zwei und die

dritte drei. Die mit dem einen Bauchlein war zuerst

satt und ging heim. Da legte sich ihr der Wolf qner

über den Weg. Er sagte : Lauf, sonst verschlinge ich

dich! Sie sagte: Verschlinge mich nicht, es wird die

kommen , welche zwei Biiuchlein hat ! von der wirst du

besser satt werden. Dann kam die mit den zwei Bäucli-

lein. Der Wolf sagte: Lauf, sonst verschlinge ich dich

!

Die Ziege sagte: Verschlinge mich nicht, es wird die

kommen, welche drei Biiuchlein hat; von der wirst du

besser satt werden. Dann kam die mit den drei Bäuch-

lein. Der Wolf sagte : Lauf, sonst verschlinge ich dich

!

Aber sie gab ihm einen snlchen Stoss, dass der Wolf

vom Bande in den Hohlweg herabstürzte.
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3.

»pje*m» m
(Z Laza.)

Njedy p&bjeza liika balcj , zo by so napiia. A
tarn scdziie wulka zaba, la tak na nju zarecbta. A üska

praji: Dii prec aby ce lapuju. Aiabarekny: Nehordi

galt so tak, ja sym (ob spjcsniia, dyili ty. A liika

so jej wusmja. Ale dokelz zaba piceo wol swojejc

spjesnoscje ryeeJe, praji liika: Da cbcemoj do mjesta

bjeiec, taiu bud/.emoj dijen wid&ic. A liika so wob-

wroci. 2aba pak skoci kbjeUy ruije do jeje wopusjc.

Jako bje liika do wrolow psijsla, wobwroä so wona,

zo by pobladala , bat zaba nidze nepsindzc , U pak wus-

koii rucje z jeje wopuije. LiSka zabu nidze newublada

a wobwroä so zasy, zo by dalc do mjesta bjezala.

Duz poia zaba pfedy neje wolac : Sy tu tola tez piijs-

la? Ja sym runje zasy ducy dorn, dokelz scbi myslich,

zo iiscje renje psiric nebudiei.

tr haiilf« Fr»
(Aus Lohsu.)

Es kam einmal der Fncbs zu einem Teiche gelau-

fen, am zu trinken. Da sass ein Frosch, der quakte

ihn nur so an. Und der Fuchs sagte: Geh weg, oder

ich verschlinge dich. Der Frosch sagte dagegen: Thnc

doch nicht so hochtnülhig, ich bio doch hurtiger als du.

Aber der Fuchs verlachte ihn. Doch weil der Frosch

immerfort von seiner Hurtigkeit sprach
,
sagte der Fachst

Nun, so wollen wir in die Stadt Isafen, dort werden

wir's ja sehen. Und der Fuchs wendete sich um. Der

Frosch aber sprang schnell in seinen Schwanz hinein.

Als der Fachs nun an's Thor gekommen war, wendete er

sich, um zu sehen, ob der Frosch nirgeuds nachkomme.

Dieser sprang aber schnell aus dem Schwänze heraus.

Der Fuchs erblickte den Frosch nirgends und wendete

sich daher wieder, um vollends in die Sladt zu gehen.

Da flnj; der Frosch vor ihm an zu rufen: Bist du end-

lich doch auch da? Ich bin grade auf dem Heimwege,

denn ich dachte, du würdest wirklieb gar nicht kommen.

4.

IWJercje hetjo, atjeeejl najecn.

(Z Lipianskeje Serskeje nowiny.j

Tsjo dobri towarsojo : Wuhlik , pucherk a slnnmka

dzjechu hromadzje do cuzby. Ducy na swojim pueu

nandzeebu konjacu slopu poluu wody a üewedziihu dolbo,

kak byebu psez toblej inorjo püjili. Na posledku zra-

diichu sebi pak tola takhlej , zo dyrbi so stoniicka prjeki

lehnyc a drubaj po uej uiorjo psenc. Wuhlik dzjese

najpfedy. Jako bjc pak do polojey sldmicki psijÜot,

ehcyie so khwilku rozbladowac, psepali pak psi tym

stömicku a wobaj so tepistaj. Pacherk, kiz so hizom

pieco wosccrele , poca so na to tak siiicc , zo so pnkny.

A kaniu>k, kotryi p&ihladowase, fckny. Haj wSak

haj, Njcieje borjo, njeieji smjech ! — Ale drubdy so

wusjnjcserjani tola lez zlje radzi.

(Aus der Leipziger Serska nowina.)

Drei gute Kameraden : Köblehen, Bläseben und Strob-

hälmchen gingen zusammen in die Fremde. Unterwegs

' auf ihrer Heise kamen sie an einen Pferdetritt voll Was-
' ser und wussten lange nicht ,| wie sie über das Meer

: kommen sollten. Zuletzt fassten sie aber doch den Bc

j!

schluss , dass sich Strohhalmchen querüber legen solle und

l| die andern wollten auf ihr das Meer überschreiten. Das

j

Köhlchen ging voran. Als es aber bis zu Strohhalm

-

' cbens Hälfte gekommen war, wollte es sich ein Weilcher

' umsehen, durchbrannte aber hiebei Strohhälmehen und beide

!, ertranken. Bläschen, dem schon sonst alles lächerlich war,

j

fing an, hierüber so sebr zu lachen, dass es zerplatzte.

l ud Steineben , welches zusah ,
sagte : Ja doch, ja

:

j

Jemandes Schaden, Jemandes Spott! — Aber bisweilen

|
geräth es den Spöttern doch auch übel.
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Vl>lh»v*T iboiomnr dien.

(Z Raiski.)

UjeJe pak jene ranje, 20 so welk na swojim borli

psccalionaie a stöncko na riebo zaswjcci. Liika pak

tarn rnnje nimo dijeie. A wona prajese : Ty zmjejfJ

dztnsniii dien lnle zboije. A welk prajeie: Kaba tont

tak? A wona praji: Dokelz je so stöncko na lebe

zaswjerilo, dyi so piecabowaJe. A wön praji: Ja

hewak dienst won bic nechach, ale dyi je lo Uk, da

tola pöödu.

A wön puici so prjeki piez Ijes a nabjein tarn

dweju paduchow, Uj neseslaj köidy brjemjo tucna. Jako

wonaj welka wuhladajtaj ,
cisnyslaj wonaj to tocno a

cekaystaj. Welk wobnucba polcje a prajese: Liska

jejeie loU prawjc, zo zmjeju diensniii dien lote

zboije. Hlaj, lajkcblej rjane Uicno! Ale slöba bodie

njetk rano biiom tuina jjesö, to chce so polom jcnemu

cyty dien pic.

A wön bjeiese dale a pSibjcia na jenu paslwu.

Tain wuhlada koblu ce zrjebjom. A wön pomysli sebi

:

To kje Ijepet A wön fekny tej kobli: Moja koUa, ja

man diensnisi dien Inte zboije a duz budu njelkohlej

twoje zrjebjo zjjes<5. A wona praji welkej : Möj welko,

to jo mi jara luho a ja sebi jara wnsoko waiu, zo

chce lajki wulki knez moje zrjebjo zjjcsc. Ale nVby

ly tak dobry byt a mi predy hüte njeilo k woli Sciuit.

ia sym siyiata , zo sy ty jara wnslojny Ijekaf, mi je

so pak do praweje posleneje nobi iaiosnje wulki Spak

zaklöl a ja sym tarn a sem khodziia , ale niebtö mi pom-

bac* riemoie. Neby ty tak dobroeiwy byt a me jako

wuslojuy Ijekaf wol mojicb boloscow wumöhl? Welk

sebi mysleie: Wustojny Ijekaf! To hik'e lej wole mäe

wediil nejsyro. Ale kobla neby tola tak rycata, dy

by oico nebylo. A wön praji: Pokai dijel a stupi

Mike. A kobla pozbjebny swöjn nohu a jako wöa ju

tak prawje s wjeru wobbtadac cbcyJe, smökoy jeho

wona tola tak do blowy, zo so jemu zecny. A
se swojim zrjebjom cekny.

Jako bje so welk zaso iroebu zebral, röerzale so

iaiosnje, zo bjeie jeho kobla zjehala. Ale wön

sej: Slöba je ci kazai, zo so za waslojnebo

Ijekarja wndawas, dyi tola ladyn nejsy? A wön wob-

Wead. VoUiU«der II.

VI Olfen srKkekllefcer Tmg.

(Aus Ratzen.)

Es war aber eines Morgens , dass sieh der Wolf

auf seinem Lager dehnte und streckte and die Sonne

warf ihren Schein auf ihn. Der Fnehs ging aber grade

vorbei. Und er sagte: Du wirst am heutigen Tage lau-

ter Glück haben. Und der Wolf sagte: Wie so? Und

der Fuchs sagie : Weil die Sonne ihren Schein auf dich

geworfen, da du dich dehntest. Und der Wolf sagte:

Ich wollte heule sonst nicht ausgehen, aber wenn dem

so ist, so werde ich doch gehn.

Uni er fing an quer dnreh den Wald zu laufen,

und traf dort zwei Diebe, die trugen jeder eine Bürde

Speck. Als sie den Wolf erblickten, warfen sie den

Speck bin und entflohen. Der Wolf beroch die Speck-

seiten und sagte : Der Fuchs balle doch Recht , dass kh
beute lauter Glück haben werde. Siehe, welch schöner

Speckl Aber wer wird denn schon jetzt des Morgens

Speck essen? da bat man ja dann den ganzen Tag gros-

sen Durst.

Und er lief weiter und kam anf eine Weide. Dort

erblickte er eine Stute mit einem Füllen. Und er ge-

|
dachte bei sich : Das war besser. Und er sagte zu der

Stute: Meine Stute, ich habe am heuligen Tage lauter

Glück und daher werde teh jetzt dein Füllen verspeisen.

Und sie sprach zu dem Wolfe: Mein Wolf, das ist mir

sehr lieb, und ich schätze das sehr boch, dass ein so

grosser Herr mein Füllen verspeisen will. Aber würdest

du wobl nicht so gut sein und mir vorher einen Gefallen

erzeigen? Ich habe gehört, dass du ein ausgezeichneter

Arzt seist 5 ich habe mir aber in den rechten Hinterfuss

einen schauderhaften Splitter eingestochen uod bin dahin

und dorthin gegangen, aber es kann mir Niemand helfen.

Würdest du nicht so gütig sein und , als ausgezeichneter

Arzt, mich von meinen Schmerzen befreien? — Der Woir

gedachte bei sich : Ausgezeichneter Arzt 1 Hm ! das habe

ich auch noch nicht von mir gewusst. Aber die Stute

würde doch nicht so reden, wenn nichts daran wäre.

Und er sagte: Zeige doch! und trat näher. Und die

Stute erhob ibr Dein und als er es so recht genau besehen

wollte , schlug sie ihn doch dergestalt vor den Kopf, d;us

er in Ohnmacht fiel. Und sie entfloh mil ihrem Füllen.

Als sich der Wolf wieder etwas erholt hatte ,
ärgerte

es ihn ungeheuer, dass ihn die Stute so betrogen hatte,

i Aber er sprach zu sieht Wer hat dir geheissen, dich

für einen ausgezeichneten Arzt auszugeben, so du doch
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oju biowu a praji: Ale Sako, dzakowane

bolju! tola n'uo na kruchi lieje a liska je prajila, zo

zmjeju diensnisi dien lote zbozje, duz budze hizom z

Ijcpsim psiiie. A jemu so zdase , zo je khjetro hlödny.

A wön khelpase dale a pSindze k jenemu mlönej. Tain

WMhlada wda raneu z prosatami. A wön pomysli sebi:

To je dusnjr! A wön rekny tej rancy: Moja ranca,

ja man diensnisi dseri lute zbozjo a du» budu njelkob-

lej twoje najrensc proso ajjosc. A wona prnji welkej

:

Älöj welko, lo je mi jara lubo a ja sebi jara wusoko

waiu, zo chee tajki waiki knez «oje nitjrenie proso

xjjesc. Ale lieby ty lak dokry kyt a bisee malu kbwilku

poeakayl I Widzis , to proso je jara mazane a Möcane,

to so tola za wosebuych ludzi liebodzi. Ja ebea ei je

resje wumyc, kak so za tajkebo [wosebnclio kiieza

shia. Welk sebi mysleäe: Wulki kilcz! To bisee lej

wole mrie wediil nejsym. Ale ranca licby tola Uk
rveala , dy by uüo üebylo. A wöd praji: Wiunvj je!

a syny so, k brjobej. A ranca wali so z prosalami do

rjeki a plöwasc pseco bliie k mlönej , a predy hai so

welk dohUda
, bjcäe so wona z rtiini päcz lozo psesn-

nyta, a bje pree. Jako bje so welk domasai, zo je

jema wona z prosecemi cektiyta , merzuse so wön zalos-

oje , zo bjeie jebo ranoa lak zjcbala. Ak> wön prajesc

aej: »Uiha je ei kazal, zo so za wosebneho kiieza

wudawai, dyi tola iadyn liejsy. Njetk je ce ranca,

tajke hiupe awjerjo, wobiudiila. A jemu so zdaie,

zo je jara blödny. A tü praji: Kbwilku budu biieo

tola wutrac a liska je prajila, zo zmjeji

diei kito «boije, duz hadze tuice z Ijepiia. psinc\

A wön saha&e dale a psindic na jene polo. Tarn

vublada wön dweju kozolow, taj so tola zalosnje bo-

diellaj. A wöa pomysli sebi: Köxlace mjaso! leko

so aii prawje rieeba ; ale htöd je riepsecel. A wöu icl

rekny lymaj kezolomaj : Mojej kozolaj , ja mam dzen-

snisi dieii lule zbozje a duz budu njolkoklej jeneko

waju zjjesc. A wonaj prajeiuj welkej : Möj wclko,

to je namaj jara lubo a möj sebi jara wusoko wazimoj,

a« chee lajki wulki knez jenebo naju zjjesc\ Ale neby

ty lak dobry byt a namaj pfedy njeito k woli iSinilT

Möj smöj siykakj , zo sy ly jara widzcuy ryenik. Möj

pak mamoj ranje satouie prawowanje wo tohkj polo

a smoj Um a sem wo radu khodziioj , ale ntcbtö naju

aa pravy pac peiazaö Bcmöz*. Ntby ty tak dobro-
||

keiner bist? Und er belastete seinen Kopf und sagle

:

Aber es ist , Gott sei Dank ! Niehls entzwei und der

Fuchs hat gesagt , dass ich am heutigen Tage lauter Glück

haben werde, darum wird es schon besser kommen, lind

es däuchle ihn, dass er ziemlich hungrig sei. I nd er

Irable weiter und kam an eine Mühle. Dort erblickte er

eine Sau mit ihren Ferkeln. Lud er gedachte bei sieb

:

Das ist trefflich ! Und er sprach zu der San : Meine Saul

leb habe am heutigen Tage lauter Glück , und daher werde

ich jetzt dein schönstes Ferkel verspeisen. Lud sie sprach

sn dem Wolfe: Mein Wolf! das ist mir sehr lieb und

ich schätze das sehr boch, dass ein so grosser Herr mein

schönstes Ferkel verspeisen will. Aber würdest du wobl

nicht so gut sein und ein kleines Weilchen warten? Siebst

du, das Ferkel ist sehr schmutzig und kothig; so schickt

ei sich doch für vornehme Leute nicht. Ich will es dir

recht rein abwaschen , wie es sich für eineu soleheu vor*

nehmen Herrn gehört Der Wolf gedachte bei sich : Vor-

nehmer Herr! hm! das habe ich auch noch nicht von

mir gewusst. Aber die Sau würde doch nicht so reden,

wenn nichts daran wäre. Und er sagte : Wasebe es ab,

nnd setzte sich an's Ufer. Und die Sau stürzte sich mit

ihren Ferkeln in den Fluss und schwamm immer näher

zur Möble, und ehe sich's der Wolf versah, war sie mit

ihnen durch die Freirinne verschwunden. Als nun der Wolf

dahinter gekommen war, dass sie ihm mit den Ferkeln

entflohen war, ärgerte es ihn ungeheuer, dass ihn die San

so betrogen halle. Aber er sprach zn sich : Wer hal dir

es geheissen, dich für einen vornehmen Herrn auszugeben,

da du doch keiner bist. JeUl hat dich die Sau, ein so

dummes Thier, betrogen, lud es däuchle ihn, dass er

bereits sehr hungrig sei. Und er sagte , Ein Weilehea

werde i«h es doch noch aushalten. Der Fuchs hat ja ge-

sagt , dass ich heule lauter GMck haben werde j es wird

schon noch besser kommen.

l ud er schrill weiter und kam auf ein Feld. Dort

erblickte er zwei Ziegenböcke, die einander nur so slies-

sen. Und er gedachte bei sieb: BockDeisrh? darauf habe

ick keinen rechten Appetit; abor der Hunger ist ein böser

Feind. Und er sprach zn den Ziegenböcken : Meine Zie-

genböcke! Ich habe am heuligen Tage lauter Glück und

daher werde ich jetzt einen von Euch verspeisen. I nd

sie sprachen zu dem Wolfe : Mein Wolf! das ist uns

sehr lieb und wir schätzen das sehr hoch, dass ein so

grosser Herr einen von uns verzehren will. Aber wür-

dest du nicht so gut sein und uns zuvor einen Gefallen

Ibnn? Wir haben gehört, dass du ein so angesehener

Ke< hisgelehrtor biet. Nun habeu wir gerade einen gewal-

tigen Prozess um dieses Feld, und sind dabin und dorthin
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ciwy byt a jako widieny ryenik wnsodzi), kotrehoi

Ulla polo bT6 dyrbi. Svn so ty tahlej sredi pol»,

möj pak chremoj kdzdy na jedyn kdnc dönc a stöz

budie prjedy zaao pH tebi , ton je dobyl. Tak tola

hisce psed smcrcn zhooimej , kolremuz to polo stusa.

Welk by najradsjo na mjesci jenebo lapnyl, ale wdn

sebi myslete: Widzeny ryenik, to hisce lej wole miie

wedzit nejsym. Ale kozolaj tola rycatoj nebystaj, dy

by niio nebylo. A wön praji : Da bjeilaj I a syny so

sredi pola. A taj kozolaj zahnaitaj so na k6nc pola

tak prawje a prasnyilaj pola welka z lajkej rooeu

hrumadu, so jeho iiseje s dyeba wnrazystaj a cek-

.yiuj.

Jako bje welk po dolbej khwili zaao troebu mo-

eow nadobyl, merzaJe so wdn ialosnje, zo bjr&taj

jeho kozolaj tak zjobaloj. Ale wdn prajeie sebi:

Ötoha je ci kazal, zo so la widieneho rycnlka wuda-

wai, dyi tola zadyn nejsy. A jeniQ so zezda, zo je

tola ialosnje jara htödny. A wdn praji i Dale tola

hisce pondu, sako je liska prajila , zo zmjrju dirris-

nisi dien lote zbozje, duz budie drje bisce njesto

psinc. A wdn Ijczese dale a psindze na wölke

Tarn wuhlada wön eyle sladto wowcow jieh

bdrdach a zaneho woweerja a ianeho p.ia psi nich.

A wön sebi pomysb': To je derje. A won rekny

lym woweara. Moje wowey, ja maoi dzensnili dieri

lule zbozje a duz budii njelkohlej jenu was zjjesc.

A wone prajaeba welkej : Möj welko, to je nam jara

lobo a my sebi jara wusoko waiiny, zo ebce tajki

Wulki kiez nas jemi zjjesc. Ale äeby ty tak dobry

byt a naas predy njesto k woB Icinil? My smy sly-

ieli , zo sy ty jara wnceny zanoäer a my memy rnnje

zalosira slarosc, itö by nam kantoril
{

psrtoäs nam je

najrcnst boran zrmret a smy lam a sein khodiilc, ale

aiebtön nam renje dose spjewac nemöze. Neby «0

tak dtiLnuiwy byt a nim jako wnceny zanoier z nuzy

snmhal. Welkej drje klama jara na jjcdienje wisasa,

ale wön sebi myslesc: Wnceny lancier , to hisce lej

woie mne wcdzH nejsym. Ale wowcv tola rycate lie-

»ycho, dy by nie© nebylo. A wdn praji: Da kedzbuj-

del a zaljexe na wowecrjowu budku a maebaie z w«l-

kcj kntnosen, zo by widztte, kak rann dala. A le

wowey poeaehu ze wiej iijn beceö, jeno piecy pscnx>

druhu, a welk wwjeie, zo so cyla weS a wije psy

|2
gegangen, um nns Rath« zo erholen, aber bis jetzt konnte

auf den rechten Weg bringen. Würdest d«

nirht so gut sein and als angesehener HerliKgrlehrtdr ent*

scheiden , welchem das Feld geboren soll I 8elz' du dich

hier anf die Mitte des Feldes, wir beide wollen aber

jeder nn ein Ende gehen, und wer am ehesten bei dir

ist, der bat gewonnen. So erfahren wir doch noch vor

Tode , wem das Feld eigentlich gebort. Der Wolf
halle am liebsten anf der Stelle einen verschlungen, aber

er gedachte bei sich 1 Angesehener Heehlsgclelirter ! das

habe ieh auch noch nicht von mir gewusst. Aber die

Ziegenbocke würden doch nicht so sprechen , wenn nicht*

daran wäre. Und er sagtet So laufett und setzte sieh

in die Mitte des Feldes. Und die Ziegenbocke nahm«*

am Ende des Feldes einen Anlauf and trafen bei dem

Wolfe mit solcher Gewalt zusammen , das* sie ihm den

Atbem ausschlugen und sie entflohen.

Als der Wolf nach einer langen Weile wieder zo

Kräften gekommen war , ärgerte es ihn ungeheuer, dass

ihn die Ziegenböcke so betrogen ballen. Aber er sprach

zu sich selbst: Wer bat dir» geheissen, dich für einen

angesehenen Rechlsgelehrlen auszugeben , da du doch bei-

ner bist? Und es däuchleibn, dass er ungeheuer hungrig

wäre, und er sprach : Weiter werde ich doch noch gehen

;

hat ja doch der Fucbs gesagt, dass ich am beuligen Tage

lauter Glück haben werde , es wird wohl doch noch was

Gutes kommen. Und er schlich weiter und kam auf eine

grosse Flor. Dort erblickte er eine ganze Heerde Schafe

in ihrer Hürde und keinen Schäfer und keine Hunde dabei.

Da gedachte er bei sieb : das ist gut. Und er sprach zn

den Schafen : Meine Schafe ! ich habe am heutigen Tage

lauter Gluck, und daher werde ich jetzt eins von euch

verspeisen. Und sie sprachen zu dem Wolle : Mein Wolf!

Das ist uns sehr lieb und wir sehätzen dies sehr hoob,

dass ein so grosser Herr von uns eins verspeisen will.

Aber, würdest du niobt so gut sein und uns zuvor ein*n

Gefallen erzeigen? Wir haben gehört, dass du ein sehr

gelehrter Vorsanger bist , nnd wir haben gerade ausser-

ordentliche Sorge , wer den Kaulorposlen verseben soll
j

denn uns ist der schönste Släbr gestorben, und wir sind

dahin und dorthin gegangen, aber Niemand kann uns schön

genug singen. Würdest du nicht so got sein und als ge-

lehrier Vorsänger uns der Noth helfen? Di' in Wolfe

hing der Rachen wohl sehr nach dem Frasse; aber er

gedachte bei sich: Gelehrter Kantor 1 das habe ich au«b

noch nicht von mir gewusst. Aber die Schafe würden dixb

nicht so reden, wenn nickte daran wäre. Und er sagte:

So gebet Aeht I und stieg anf die Hülle des Schäfers hin-

Knute des)

2t •
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pukny jeho z jcuym dobom njechlön tak jara, zo so

z budki dcljc waii. ISjetk pocaehu jebo psy skobaö

a ludzo ze wSelkimi neknicomnymi kijcmi, irrdirmi

a widtamy prac , storkaö a kalaö , zo welk ljedom dekDv

a jcnej huscini na waieh bokacb zraiieny a psebity leio

wosta. A jako wön Um lezeie a stonase , mcrzaie

so wön lola zaiosnje, zo bjechu jebo wowey lak zje-

bale. Ale wen prajeSc sej : $töha je ci kazal , zo so

za wuceneho kaalora wudawai, dyz lola zadyn nejsy.

Njelk su ce wowey, najhlupise skoeala, zjebale. A
jemu so zezda,

v
zo budze dyrbec pü samym zawutlic.

A wön praji: Sako mam tan lola lo tueno, lo budie

büce dobra weief. A wön (am po welc ronami pii-

Ijezc, diei bjeic teju padachow zchnal; ale lilka bje

bizom wse tueno wolnosyla.

hin und her, damit sie sähen, wie er den Takt angäbe.

Und die Schafe begannen aus vollem Halse zu blöken,

eins immer mehr als das andere und der Wolf heulte,

dass das ganze Dorf und alle Hunde zusammen gelaufen

kamen. Als er grade im schönsten Singen war, versetzte

ihm Jemand auf einmal einen solchen Schlag , dass er von

der Hütte herunterstürzte. Nun fingen ihn die Hunde an

zu zausen und die Leute begannen mit allerband nichts-

würdigen Knitleln, Stangen und Gabeln zu hauen, zu

slossen und zo stechen , dass der Wolf mit genauer Noth

entfloh und in einem Dickicht auf allen Seiten verwundet

und zerprügell liegen blieb. Und als er dort lag und

stöhnte, ärgerte es ihn doch ungeheuer, dass ihn die

Schafe so betrogen hallen. Aber er sprach zu sich selbst :

Wer hat es dir gebeissen , dich für einen gelehrten Kan-

tor auszugeben , da du doch keiner bist. Jetzt haben dich

die Schafe , die allerdummsten Thier« ,
betrogen. Und es

däuchte ihn, dass er fast vrrsehmaclile« müsse. Und er

sagte: Ich habe ja doch den Speck, das ist auch noch

ein gutes Abendessen. Und er kam, nachdem er manche

Pause hatte machen müssen, dahin, wo er die beiden

Diebe vertrieben hatte; aber der Fuchs halte schon den

! ganzen Speck weggeschleppt.

6.

Per Cie«elilMseae «r*»« des

(Von Schmaler in Lohsa.)

I«T mekUel» meae.

(Wot Smolefec knenje tazu.)

Bjcie pak rjany cas a mjesack jasnje swjeeeie a

lilka a welk na dyrdomdejach wokolo khodzeilaj. Duz
piindzestaj wonaj k malej studniecy a welk praji : Istoha

to? A liska praji: Dzeda? A wön wolmolwi: Tuh-

lej sludniccy. A mjesaSk lak renje do studnicki swje-

cese a bjeÄe polny. A wona praji : To je sydresk.

Welk praji : Ja sydreik zaiosnje rady jjem. Liska

prajese. Mi so jeho necha, ja sym so kalenow najjedta.

A welk reknyi Dy bych ja tön sydresk mjel! Da
praji liska: Wulapaj tu wodu. A welk poea wodu srje-

bac a liska tykny jemu khjetry eopik. A wön tu cylu

siudnieku haö do dna wosrjeba, ale tarn zadyn sydreik

nebje. A wonaj sebi prajeitaj, zo je jön njechlön

wza». Polom dijeslaj wonaj do piazy. Tarn plindze-

ehu tez druzy böley a wnradzichu sej, zo cbeedza

p&azu hetowaö. A liska pytny , zo bjechu 'stwiey dobre

kotbasy. A wona sebi pomysli: Ja kolbasy tola za-

toanje rady jjem. Dy bych te kotbasy mjela. Ale psed

Es war aber schönes Wetter snd der Mond schien

so hell und der Fuchs und der Wolf zogen auf Abenteuer

aus. Da kamen sie zu einem kleinen Brünnlein und der

Wolf sagte: Was ist das? Und der Fuchs sagte :
Wo

denn? Der Wolf sagte: Hier indem Brunnen. DerMond

aber schien so schön in das Brünnlein und es war Voll-

mond. Und der Fuchs sagte : das ist ein Süsskäse. Der

Wolf sagte: Süsskäse esse ich ungeheuer gern. Der

Fuchs sagte: Ich habe keinen Appetit darauf, ich habe

mich an Kaünken- Beeren gesättigt. Und der Wolf sagte:

Wenn ich doch den Süsskäse hätte. Da sagte der Fuchs

:

Sauf nur das Wasser ans. L'nd der Wolf fing an du

Wasser za saufen , während der Fuchs ihm hurtig eine»

Pfropf beibrachte. Und er soff das ganze Wasser bis auf

den Boden aus, aber da war kein Süsskäse. Und sie

sprachen zu einander: Es mag ihn wohl Jemand genom-

men haben. Dann gingen sie in die Spinnstube. Dorthin

kamen auch andere Burschen und sie beschlossen , einen
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'stwicu lezeic zalrasny recaznik, jeje slajny nepiecel,

a tön m wot dnri nehibny. Duz wotstor&i liska wel-

kcj tön iöpik, 10 wön eylu 'stwu powodii, a woda

dale böle psibywase, zo dyrbjachu na lawy tjekac. A
lilka so do kolbasow wati. Natskaeh pocachu .10 pak

badrowaö a na welkt swarec, har so z pukami do

rielio dach,,. A woai piemlöcichu jebo ialosnje a eis-

nyehu jeho najposledy won , zo na smecaeh lezo wosla.

A liika bjek wlitke kotbasy zeirala a so uk naly-

kala, zo Ijedy laicse. Pii kolbasach strjachu pak

prusnicy, z tymi woniaza so wona a zdasc so Uk,

kaj by krawa byla. A wooa psiljeze k welkej a sto-

naie Ujke krachi. A welk tei jara stouase a skor-

ieSe liicy, kak bjechu z nim zakbadzeli. A wön tola

stale a poca khodzic. A liika praji : Aw jaw jaw

!

mi je so hike weit bore sto, ja riewjcm, kak budu

domoj piinc. Newidzis, kak ja krawju? A wona

postsze a so Um pieeo zasy wali a prajeäc: Möj luby

welko, ja bych ce prosyla, zo by me domoj doriesl-

A Ida welk wozoy ju na kbribet. A jako wonaj kusk

dale psindzeStaj, sepny liska: Bity nebiteho riesc. A
welk praji: Sloha iepoecs? A liika prajelc: Ocb ja

üewjem, sto z boloscu a bjednoscu rycu. A duz ju

won dale ricsese. A jako wonaj zasy kusk dale psin-

dzestaj , sepny liska : Bity liebitcho nese. A welk

praji: Stoha äepoecs? A liska prajrse: Ocb ja ne-

wjem , Sto z boloscu a bjednoscu rycu. A duz ju wön

zasy dale ricsese. A jako wonaj hik'c kusk dale püri-

dzeilaj, lepny liska: Bity liebiteho riese. A welk

jeje slowa zrozemi a roztobi so jara. A dokclz runje

z riej pSez jenu lawku dzjese, da disny ju pSccy do

hrebje delje a to do wody a dzjeJe swoju slronu. To
pak lisku plez mjeru jara mereale.

Spinnabend zu feiern. Und der Fuchs entdeckte , dass es

in der Slubenkammer gute Wurste gebe. Und er gedachte

bei sich : Ich esse Würste ungeheuer gern. Ach wenn ich

die Würste hätte ! Aber vor der Stnbenkammer lag ein ge-

waltiger Kettenhund , sein alter Feind , und der rührte sich

nicht von der Thüre. Da stiess der Fuchs dem Wolfe den

Pfropf ab und der überschwemmte die ganze Stube und

das Wasser stieg immer höher, so hoch , dass man auf

die Bänke fliehen musste. Und der Fuchs stürzte nnler

die Würste. In der Stube aber fingen sie an sich zu zan-

ken und über den Wolf zu schimpfen, bis sie in eine

Schlägerei mit ihm gerielbea. Und sie zerdraschen ihn

schrecklich und warfen ihn zuletzt hinaus, dass er auf

dem Kehricht liegen blieb. Der Fuchs aber hatte unter-

dessen die ganzen Würste aufgefressen und sich so voll-

gestopft, dass er kaum kriechen konnte. Und bei den

Würsten standen Prensselbeeren ; mit diesen beschmierte

er sich : da sah er aus , als sei er blutig. Und der Wolf

stöhnte auch sehr und klagte dem Fuchse , wie man mit

ihm verfahren wäre. . Und er stand auf und fing an um-

herzuwandeln. Und der Fuchs sagte : Au, jau, jau, mir

ist es noch viel schlimmer gegangen , ich weiss nicht, wie

ich nach Hause kommen werde : Siehst du nicht , wie ich

blute? Und er stund auf und fiel immer wieder hin und

sagte: Mein lieber Wolf, ich bitte dich, dass dn mich

nach Hause trägst. Und der Wolf nahm ihn auf den Rük-

ken. Als sie nun ein Stückchen weiter gekommen waren,

sagte der Fuchs leise : Der Geschlagene trägt den Unge-

schlagenen! Und der Woir sprach: Was flüsterst du?

Der Fuchs sagte : Ach , ich weiss nicht , was ich vor

Schmerzen und Elend rede. Da trug er ihn weiter. Und

als sie wieder ein Stückchen weiter kamen, sagte der

Fuchs leise : Der Geschlagene trägt den Ungeschlagenen.

Und der Wolf sprach : Was flüsterst du 1 Der Fuchs sag-

te: Ach, ich weiss nicht, was ich vor Schmerzen und

Elend rede. Und da trug er ihn wieder weiter. Und als

sie noch ein Stückchen weiter kamen, sagte der Fuchs

äse : Der Geschlagene trägt den Ungescbta-

Der Wolf aber verstand diesmal seine Worte und

sehr, and da er ihn gerade über einen Steg

trag, warf er ihn in den Graben hinunter ins Wasser

und ging seines Weges. Das ärgerte aber den Fuchs

über die Massen sehr.
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(Z Lmi.)

A potora welk « liika zasy weeor wokolo khodzii-

Uj a bje kbjflro zyma. A liika praji : Ja mim do-

bry pele, ale me tola skoro wozybe. A welk praji:

Ja sym swoje ziwe dny slyiat, zo je pola mlodyrh

holeow eoplo, duz ebeemoj napiazu hie. A liika

praji: Mojedla. A wonaj Um piiridzritaj. Welk poca

so wokolo bol«ow imörac, li&ka wali so pak za khacb-

Ije. A jrj runje huba prawje na kosccnje wisaie.

A wona poca lam a «cm wokoto lazyc, tola pak liico

wunallic nem<üeie. A wona dzjeie won , zo by so

n* eolmi piewezta. Tain pak runje nj er IiIon z jereje-

rai nhno jjedkise. Dui skoü liska na wöz, wolcioi

jedyn sudiik a wumeU khjelro wele jerejow z ileho.

Potoat skoei wona zasy delje a zjjc wiilke jereje bar

do jenebo. A jako so do tcbo dac ebeyse, psindze

welk a praji: Stoha jje§? A liika prajeie: Ryby.

Cb«ei woplac? A wöna da jemu polojeu jereja a lön

welkej jara slodkeic. A wöa praji: Dieha »y Ujke

dobre ryby lojila? A wona prajeie: Tulilej tym baci.

A welk praji : Tajke bycb ja tei tojit. A liika praji

:

Da tyk' wopoi do wody. Bjeie so pak runjc zyma

nawalita, zo jenoi tak zehleie. A po kbwili cbcyie

welk swojn wopui wucabnyc. Ale liika praji: Cei-

kaj ! A welk praji : Ja stüo neeujn. A liika praji

:

Da je zahje. A po ^kbjelrej kbwili chcyic won swojn

wopui zasy wucahnyc. Ale liika prajeie : Ceikaj l

A welk praji: Mi so zda, zo so njeitojima. A liika

praji : To je biiee pieco aaltje. To so ie male rybki.

Wopoi kjeSe pak biiom khjelro zamerznyU. A po

dolhfj kbwili ehcyie welk zaso swoju wopui wucabnyc.

Ale lüka prajeie: Ceikaj! A won praji: Mi so zda,

so sym prawje wulkn rybu popanyl. Wopui bjeie

pak kroeje samerznyla. Uuk praji liika: Cehri! Ale

wo« mökeie eabac lak jara hat jenoi ehcyie , won j»i

lola wen newucabny. Ale liika praji: Zaperaj so za-

peraj I Ja sym so tei zaperac dyrbjala , jcli zo hrebi

leze woatac noebeyeh. A wona dzjeie swojn slroao.

A welk cehrieie a ertuieie, .1 torhase a torhaie, bac

sebi pieco wopoi wulorhny. To pak jeho tola zakierje

merzaie a wön bjeie wot tcbo sawebo easa lücyny

(Aus LoUsa.)

Und hiertmf gingen der Wolf nnd der Fachs Abends

wieder umher , ond es war ziemlich kalt. Und der Fuchs

sagte: leb habe einen guten Pelz, aber mich friert doch

fast. Und der Wolf sagte: leb habe mein Lebtage gebort,

Jj

dass es bei jungen Mädchen warm ist , drum wollen wir

: in die Spinnstube gehn. Und der Fuchs sagte: Meinet-

;
wegen. Und sie kamen bin und der Wolf ting an, sich

j|
um die Mädchen zu belhun , der Fuchs machte sieha aber

am Ofen bequem. Und er balle grade rechten Appetit auf

etwas Lcckerhafles. Und er Bog an hie und da amberzn-

krieeben, aber er konnte nichts ausschnüffeln. Und er

ging heraus, um eine Kahnfahrt zu machen. Dort rabr

grade einer mit Heringen vorbei. Da sprang der Fachs

auf den Wagen und öffuete eine Tonne und warf

lieb viel Heringe aus derselben heraus,

wieder herunter und ass alle Heringe auf bis auf einen.

Und als er nun auch diesen aubeissen wollte, kam der

Wolf ond sagte : Was issest du? Und der Fuchs sagte

:

Fische. Wülsl du kosten? Und er gab ihm einen halben

Uering und der schmeckte den Wolle sehr. Und er sprach

:

Wo hast du solche Fische gefangen? l ud der Fucks ant-

wortete: Hier in dem Teiche. Und der Wolf sagte:

Solche möchte ich auch fangen. Und der Fuchs sagte:

Da hänge den Schwanz ins Wasser. Es war aber grade

eine Kalle eingetreten, dass es nur so glühte. Und nach

einer Weile wollte der Wolf seinen Schwanz lierauszichn.

Aber der Fuchs sagle : Untersuche die Schwere ! Und der

Wolf sagle : Ich merke Vichts. Und der Fuchs sagte

:

Da ist's zu zeitig. Und nach einer ziemlichen Weile woüle

er seinen Schwanz wieder hcrausziciin. Aber der Fuchs

sagle: Untersuche die Schwere! Und der Wolf sagte

:

Mir scheint es, als wenn etwas fassle. -Und der Fachs

sagte : Das ist immer noch zu zeilig. Das sind kleine

Fischchen. I nd der Schwanz war ziemlich eingefroren.

Lud nach einer laugen Weile wollte der Wolf wiederum

seiuen Schwanz herausziehn. Aber der Fuchs sagte : Un-

tersuche die Schwere 1 Und er sagte : Mir scheint es, dass

ich einen recht grossen Fisch gefangen habe. Und der

Schwanz war fest eingefroren. Da sagte der Fuchs: Zieh!

Aber er konnte zieheu , so sehr als er nur wollte, er zog

ihn doch nicht heraus. Und der Fuchs sprach : Stemm dich,

ja stemm dich, ich habe mich auch stemmen müssen , wenn

ich nicht im Graben Legen bleiben w ollte. Und er ging sei-

nes Weges. Und der Wolf zog nnd zog, und riss und riss,

bis er sich immer mehr den Schwanz abriss. Das ärgerte

ihn aber doch verflucht und er war von derselbigeo Zeil an

der beständige Feind des Fuchses.
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Welkem* m liaern* wöjasw
(Wol Kocinan Solüneje.)

A Brjczkarh mjejaehu Pardonic Slam ktf^ka a Naz-

dalakec starcho psyka. A Pardonja praje&e swojej

zoni: Stoha sej z lej Ulla dljehe chcemy? Wona
dxje Üscje renjc zanc mösje neloji. Wjes ty slo, ja

budu ju zalepic. Pardorika pak praji : "Sehn Jak teho,

wona drje tola b\Ut mösjc loji. Ale wön praji: Baj
j!

sak tola! Na lej mriieja roösje rejwac a wona ianu I

dosahnyc ricbudze. Tak börzy ha? jn wnliladam
,

dyrbi
'

do wedy. To pak Pardoncy jara zel einige. Ale koeka

lezesc za khachlemi a pytny wsilko. To pak ju jara

zmdii. A Pardonja dzjese na polo. Duz stn/.e wona

a zamjawkny tak zelnosciwje. A Pardorika wolcini jrj
|

khjcLsy rueje dnrje a praji: Uek\ ly bohe zwjerjo,

pi'edy hae nns zasy domoj psiudze. A köcka bjezeSe

pojsnyü lilou-u do khrijckow. A jako Pardonja domoj

piiridze , praji Pardorika : Woua je ceknyla. A Par-

donja praji: To je jeje zbozje. A Pardorika praji:

Och ty bohe zwjerjo!

A Nazdalak prajeJc swojej zoni: Sloha sej z tym

psom dljehe chcemy? Won dzje je wsilkön hlurlii a

slepy a ärowka, dyz lieba rieje i jt i mjerom, dyi

ky harowad dyrhjal. Wjcs ty slo, ja budu jrho woj-

besnyc. Nazdatakowa pak praji: Ntfiri sak leho, wön

drje tola tak rirknicomuy rieje. Ale wön praji : Baj

äak tola ! To raöze so polny dwör paduehow zeric a wön

tola ianeho pseredzic ricbudze. Hejzoli jebo dzensa wu-

hladam , da je könc z nim. To pak Nazdalakowej jara

iel finiSe. Ale psyk kiese kuci a pytny w&ilko. To pak

jebo jara zrodii. A Nazdalak dzjese na polo. Du* stake

wön a zaskiwli tak lelnosciwje. A N'azdalakowa wol-

Üni jemu kbjclsy rufje darje a praji : ('ek', ly bohe

zwjerjo, pfedr bac" nas zasy domoj psiddie. A psyk

bjezeie pojsnywsi wopuä do khojckow. A jako Nazdalak

domoj psiridze, praji Nazdalakowa: Wön jr rcknyt. A
Nazdalak praji : T« je jebo zbozje. A Nazdalakowa

praji: Och ty bohe zwjerjo!

Sta so pak, zo so köcka a psyk khejekach zetka-

itaj. A wonaj hewak Brjezkach wulkaj pSecelaj rie-

bjeitaj, al« khöjrkach bje t« hinak.

A wonaj so tarn pod jedyn jatore syny&tnj

A swoju sej bvz« skorieälaj.

A tarn psiwda m liSka k nimaj. A wona prajeSe : Stoha

jow sedzilaj a sej tajke rynki skoriRaj. A köcka pra-
\

Der Urica; des» Wolfe* und de» Fuchsien.
(Von der Frau Scholze in Kotten.)

Und in Brischko hatten Pardonja's eine alte Katze

uod Nasdalak's einen allen Hund. Und Pardonja sagte

zu seiner Frau : Was sollen wir nur mit der Kaue län-

ger? Sie fängt ganz und gar keine Mäuse mehr. Weissl

du was, ich werde sie ersäufen. Sie sprach aber: Tbae

doch das nicht , sie fingt doch wohl noch Mause. Aber

er sprach: Schwatze mir ! auf der können die Mause

tanzen and sie wird keine zu fassen bekommen. Sobald

als ich sie erblicke , muss sie ins Wasser. Das that aber

der Frau Pardonja sehr leid. Die Katze lag aber hinter

dem Ofen und bemerkte Alles. Und sie wurde sehr trau-

rig. Und Pardonja ging aufs Feld. Da stand sie auf und

mianlc so röhrend, l'iid die Frau Pardonja öffnete ihr

schnell die Thiire und sprach : Entfliehe, du armes Thier,

bevor Unser wieder nach Hause kommt. Und die Katze

her gesenkten Kupl'es in die Kicfrrcben. Und als Pardonja

heimkam , sagte die Frau Pardonja : Sie ist entOobn. Und
Pardonja sagte: Das ist ihr Glück. Und die Frau Par-

donja sagte: Ach, du armes Thier.

Und Nasd«!nk sagte zu seiner Frau : Was sollen

wir nur mit dem Hunde länger? Er ist ganz taub und

blind , und bellt , wenn es. unnöthig ist , und ist ruhig,

wenn er Lärm machen sollte. Weisst du was, ich werde

ihn hangen. Die Frau Nasdalak sprach aber: Thue doch

das nicht, er ist doch wohl nicht so untauglich. Aber er

sprach: Schwatze nur! da kann der ganze Hof voll Diebe

sein und er wird doch keinen rerra then. Wenn ich ihn

heute erblicke, so ist's aus mit ihm. Das that aber der

Frau Nasdalak sehr leid. Der Hund lag aber im Winkel

und bemerkte Alles. Und er wurde sehr traurig. Und

Nasdalak ging aufs Feld. Da stand er auf nnd heulte so

rührend. Und die Fran Nasdalak öffnete schnell die Thürs

und sprach : Entflieh, du armes Thier, bevor Unser wieder

nach Hanse kommt. Und der Hund lief mit hangendem

Schwänze in die Kiefern. Und als Nasdalak heimkam,

sagte die Frau Nasdalak : Er ist enlflohn. Uud Nasdalak

sagte: Das ist sein Glück. Und die Frau Nasdalak sag-

te: Ach, du armes Thier.

Es geschah aber, dass sich die Katze uod der Hund in

den Kiefens trafen. Und sie waren sonst ra Brisehko keine

grossen Freunde , aber in den Kiefern war das anders.

Und unter einen Wacbholdersirauch setzten sie sich

Und dort ihre Nolh klagten sie sich.

Und dort kam der Fuchs zu ihnen. Und er sprach : Was
sitzet ihr hier und klagt euch solche Reime vor. Und die

Digitized by Google
I



jele: Ja syra njekotru zakrasnenu md$ popanyta a

njelk, dyi su stare dny psijsli, chccdza ine zatepic.

A psyk prajese: Ja sym njekolru zakrasnenu nöe

wachowa) a njelk, dyi su stare dny psijili, cbcedza

me wojbesnyc. A liska dzeXe: §ak so wamaj die,

kaz knejskini zastojnikain. Ale ja clicu wamaj zaso

do waju sluzby pomhac, wöj pak dyrbitaj rai ui pii

njeeim sponioznaj byc. A wonaj prajrltaj : Haj. A
liska praji: Welk je mi wöjnu psipowcdt.a sleji z liic-

dwedzom a dziwim swinjom pseeiwo mi. A my chee-

my juUy wulku bitwu bic. A wonaj prajeslaj : Möj

% (obu sobu na wöjnu pocebiiemoj , p&eloz khwalobnise

je t«U, psed riepsecelom ziwenje woslajic, dyzli khöjc-

kach kdne wzac. A woni sebi na to pazory daebu.

Liska pak da welkej prajic, zo budze na postajene

inj est o na wojowanje p£inc. A woui tarn cebnichu.

A welk , inedwedi a dziwe swinjo bjechu tarn majpredy.

A woni kbjetru khwilu cakachu , ale liSka , köcka a

psyk hisce nepsiiidzcchu. A ihcdwedz praji: Ja cheu

jowhlej na tön dub zaljesc , snadz je njedze wuhladam.

A wön powohladny so prjcni kröc a prajese : Ja nidzc

nico newidzu. A wdn powohladny so druhi kröc' a pra-

jese : Ja hisce nidze nico newidzu. A wön powohla-

dny so Ueci kröö a prajese : Hlaj ! lamhlej z daloka

w&pikarjo psiridu. Ale! tön jedyn ma tajku lebiju.

To bjc&e pak köcka , kotraz ze swojej wopuäu tak ma-

chase. A woni mjejacbu swöj smjeeb. A hjese za-

tosnje coplo. A lncdwedz rekny : To möze hisce pöl

dnja trac, pfedy hac ci psiiidu, ja budu so tuhlej na

jenu wotnohu psjcslrjec. A welk lebny so spody duba

do khlödka , dziwe swinjo zary so pak do kopicy sla-

nja, zo bje jenoz kdnck wueba widzer. Potom plindze

pak lilka , köcka a pos. A köcka wulilada so na to

wucho a jena kalata inucha runje do rieho klö, tak zo

swinjo z tym wuchora hibny. Duz zdaäc so köccy, zo

je moä. A wona so tarn wali. A dziwe swinjo slrözi

so zalosnje, zakorca a cekuy. Köcka strözi so pak

biiee böle, zaporskny a zleca na dub a runje medwe-

dzcj bez w.n j. A medwedz slruii so najböle, zabörca

a wali so ze duba a paze runje na welka. A wön
jeho psecy zarazy a cekny.

Duz woni zaso z wöjny d

A sebi weselje spjewaebu,

A ducy domoj natoji liska pöl kopy mösi. A woni

psiodzeebu psed Brjcüki a bjeie bizom tolsta cma. A

Katze sagte: Ich habe manche liebe Maus gefangen, und

jetzt, da die alten Tage gekommen sind , will man mich

ersaufen. Und der Hund sagte : Ich habe manche liebe

Nacht gewacht, und jetzt, da die alten Tage gekommen

sind , will man mich hängen. Und der Fuchs sagte : Euch

gehls gerade wie herrschaftlichen Dienern. Aber ich will

euch wieder zu eurem Dienste verhelfen, ihr müssl mir

jedoch auch bei einer Sache behülQich sein. Und sie sag-

ten : Ja. Und der Fuchs sprach : Der Wolf hat mir den

Krieg erklärt und tritt mit dem Bar und dem wilden

Schweine gegen mich auf. Und wir wollen morgen eine

grosse Schlacht liefern. Und sie sprachen : Wir werden

mit dir zusammen in den Krieg ziehen , denn es ist doch

rühmlicher , vor dem Feinde sein Leben zu lassen , als in

den Kiefern umzukommen. Und sie gaben sieh die Pfoten

darauf. Der Fuchs liess aber, dem Wolfe sagen, er möchte

an den bestimmten Ort zum Kampfe kommen. Und sie

zogen hin. Und der Wolf, der Bar und das wilde Schwein

waren zuerst da. Und sie warteten eine ziemliche Weile,

und der Fuchs, die Katze und der Hund kamen noch nicht.

Und der Bär sagte : Ich will einmal hier auf die Eiche

steigen, vielleicht erblicke ich sie irgend wo. Und er

schaute das erste Mal umher nnd sagte: leb sehe i

was. Und er schaute das zweite Mal umher und sagte:

Ich sehe noch nirgends was. Und er schaute das dritte

Mal umher und sagte: Siehe, dort in der Ferne kommen

die Läuseknicker angezogen. Ei ! was der eine für eine

Lanze bat. Das war aber die Katze, welche mit ihrem

Schwänze so in der Luft herum wedelte. Und sie hatten

ihren Spott. Und es war erschrecklich warm. Und der

Bar sagte : Das kann noch einen halben Tag dauern, ehe

die kommen, ich werde mich hier auf einen Ast strecken.

Uud der Wolf legte sich unter die Eiche in den Schatten,

das wilde Schwein grub sich aber in einen Haufen Streu

ein, dass nur eine Ohrspitze zu sehen war. Hieraufkamen

aber der Fuchs, die Katze uud der Hund. Und die Katze

erblickte das Ohr, welchem grade eine Stechfliege einen

Stich gab und das Schwein machte mit dem Ohr eine Be-

wegung. Da stürzte sich die Katze auf dasselbe. Und

das wilde Schwein erschrak sehr, grunzte einmal und ent-

floh. Die KaUe aber erschrack noch mehr, spuckte ein-

mal und flog auf die Fichte und grade dem Bär ins Gesicht.

Und der Bär erschrack am meisten , knurrte einmal und

stürzte sich von der Eiche herab und Sei grade auf den

Wolf. Und er schlug ihn mause lodl und entfloh.

Da zogen sie wieder aus dem Kriege heim

Und sangen gar fröhliche Liedelein.

Und auf dem Heimwege fing der Fuchs ein halbes Schock

Mäuse. Und sie kamen vor Brischko und es war schon
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liska skladie te mösje na Pardonic pjec a rekny köccy:
'

Njethlej nos ty mos po moii 1 A köcka prajcse: Haj!

a noiese mos po mosi. A Pardoiika rekny swojcmu 1

iiiu/.rj : Hladaj jcno: Nasa köcka je tu zasy a nosy mos
j

po mosi. A Pardonja prajcse i To sej tola riebych nidy

myiHt, zo dyrbjalo to stare kocidlo hiscc lakhlrj mösje :

lojil. A Pardoiika rekny: Widiis! Nejsym ja psecy

prajila, zo je naia kork» swarna köcka. Ale wr mu-

iojo chcece jenoi pieco prawje nijec.

A liska a pos psiiidzestaj k Nazdalakecom. A
Nazdalakec bjechu tönsamön dien swinjo rjezali. A
liska prajcse: Dii ly zaso do swojcbo dworu a dyz

budze trochu pozd/iso psiric, da pocinaj ze wsej moru

scowkac. A ps\k prajcse: Haj! a srowkase ze wsej

mocu. A Nazdalakowa wustysa jebo a rekny swojcmu

muzej : illaj ! nas psyk je tu zaso a wdn ze wsej mocu

scowka. Staii sak lola a pobladaj do komory, sn.-id/.

su so nara padusi do knlbasow dali. Air Nazdalak wot-

inolwi : Tön hturhi raws drjc runii scowka, a wön

licstazc. A ua zajtra rano dzjese Nazdalakowa do Ku-

lowa ke msi. A wona cbeyse Wicazcc ceci njcsto kol-

basow sobo wzac. A jako wona do komory stupi,

wublada tarn, zo su wsitke kotbasy prec, dobrr a hej-

dusne, a bje wulka dzjrra spody zrmnicy. A wnna

zawuia: Duianecy! tu su padusi pobyli. Muio, pöj

j «-•>«•>. jow ! Och , dy by ty tola wcera stanyl ! Niet

su wsitke kolbasy prec, dobre a bejdusnc. A Nazda-

lak drapase so htowi a prajese: To sej tola nidy mys-

lii uebych, zo dyrbjalo to .starr psycidlo bi.sce lakhlrj

wacbowar. A Nazdalakowa rekny: Widiis! S'rjsyni

ja psecy prajila, zo je nas pos swarny pos. Ale wy
muzojo chcece jenoz psecy prawje mjec. — A liska

bjcie wsitke tc kolbasy wotnosyla.

dicke Finsternis*. Und der Fuchs legte die Mäuse auf

Pandonja's Backofen und sagte zu der Katze i Jetzt brin-

ge du eine Maus nach der andern. Und die Katze sagte

:

Ja! und brachte eine Maus nach der andern, Und die

Frau Pardonja sagte zu ihrem Manne : Sieh nur , unsre

Katze ist wieder da uud bringt eine Maus nach, der an-

dern. Und Pardonja sagte : das hatte ich doch nimmer-

mehr gedacht, das« die alte Katze noch so Mäuse fangen

sollte. Und die Frau Pardonja sagte: Siehst du! habe

ich nicht immer gesagt , dass unsere Katze eine treffliche

Katze ist? Aber ihr Männer wollt nur immer Recht haben.

Und der Fuchs und der Hund kamen zu Nasdalaks.

I ml Nasdalaks hatten an demselben Tage ihr Schweis ce-

schlachtel. Und der Fuchs sagte i (ich du wieder In dei-

nen Hof und wenn es etwas später wird , so fange an aus

aller Macht zu bellen. Und der Hund sagte: Ja! und

fing an aus aller Macht zu bellen. Und die Frau Nasdalak

härte ihn zuerst und sprach zu ihrem Manne : Siehe , un-

ser Hund ist wieder da und er bellt aus aller Macht : Steh

doch auf und sieh in die Kammer , es sind uns vielleicht

Diebe über die Würste gekommen. Aber Nasdalak ant-

wortete : Der taube Racker bellt wohl eben , und er stand

nicht auf. Und des andern Tages früh ging die Frau Nas-

dalak nach Wittichenau in die Kirche. Und sie wollte Wit-

scheses Muhme einige Würste mitnehmen. Und als sie in

dir Kammer trat, sah sie, dass die ganzen Würste weg

waren, die Blutwürste und die Grützwürste und es war

ein grosses Loch unter der Schwelle. Und sie rief: Bei

meiner Seele! hier sind Diebe gewesen. Mann, komm
doch nur her! Ach, wenn du doch gestern aufgestanden

wärest! Jetzt sind die ganzen Würste weg, die Blutwür-

ste und die Grützwürste. Und Nasdalak kratzt« sich am

Kopf und sagte I Das hätte ich doch nimmermehr gedacht,

dass der alte Hund noch so wachsam sein sollte. Und die

Frau Nasdalak sagte : Siehst du ! bab' ich's nicht immer

gesagt, dass nnser Hund ein trefflicher Hund ist? Aber

ihr Männer wollt nur immer Recht haben. — Und der

Fuchs hatte die ganzen Würste weggeschleppt.

9.

P»fn» zona Jejaty ylsty mjn.

(Wot Korliny Smolerec Lazu.)

Bjcie pak mui a zona a ta zooa bjese jara za-

•parna. Wona ejereie kruwy na pastwn a Um wusny.

Jako wokict, bjechn wsitke kruwy prec, a wona je zaso

Wrud. Volijb>d*r II.

DI« v er »e hl a fr ne Frara und Ihr «t»rh er 01

(Von Karolina Schmaler in Lohsa.)

Es war aber einmal ein Mann und eine Frau , und

die Frau war sehr verschlafen. Sie trieb die Kübe auf die

Weide und schlief dort ein. Als sie aufwachte, waren

22



nenanka. Wona plind&e domoj a jeje mar. hjesc jara I

hnjcwny; wrin pak jej zaso drohe kruwy da. Wona
rjereie je zaso na paslwu a Um wnsny. Jako wotnci, i

bjeeha wsitke krnwy pree a wona je zaso hananka.

Wona psiodze domoj a jeje muz bjese zaso jara

bnjewny, wön pak jej tola zaso druhe kruwy da. Ale

wön jej prajese, hejzo budie zaso spac, da so jej

derje riepondze. Wona cjereic le kruwy zasy na

paslwu a tarn wusny. Jako wotnci, bjrchu wsitke kru-

wy prei a wona je zasy iienauka. Wona jara pla-

Lase a bojeie so domoj. Duz bjezeic wona do holje

a tarn zelia jn jedyn ihcdwedz. Teho so wona jara

stroii a chcyse ceknyc, alo Ion ihedwedz bö jedyn

mnz. A wön jej prajese , zo dyrbi wona z niin Iii«

a jemu wnric . A wonnj psiiidzestaj do jencje skaloby a

wona tarn wosta a wärest jemu a porodzi syna. Dyr.

pak tön medwcdz won dzjele, da wön kö/.dy möl tu

dzjeru z wulkim kamenjoni zawaii. A la zona chcyse

rady won. A wona pnjedase temu bölcej , zo nia wön
Ihm r wele rcnsebo nana doma , bac tön je , a tön

hole chcyse tez rady won. Duz poca wön Um kameii

pnzbjchowaö, jako wön Ijeto starr bje a pozbjebny jön I

közdc Ijcto kutk böte. A jako wön sedom Ijet stary

bje , wotwati jön ciseje. A wouaj nabrastaj sebi wele

peiiez a jeho mac prajese jemu, zo chcelaj njetk k

nanej hic a tön hole dzjeic soba. Jako wnnaj domoj

psindiestaj, zweseli so nan jara, zo ma tajkeho syl-

neho syna a tak wele peiiez. Ma zajlra rano prajese

wöo , zo chcelaj do holje do drewa jjec a wön mjc-

jese pitu, sekeru a kllop a wsilko sobu. A böle pra-

seie so: C.omu je to? A nan prajese: Zo byrhmoj

stomy puicaloj. Duz poca hole, stomy z koreriemi tor-

bae a naihela jich wulku hromadu. Potom jjcdzestaj

wouaj domoj , ale Inj konjaj wncahnyc nenui/.cstaj a

wostaätaj stejo. Duz dzjcsc nan domoj a psiwedie

druheja dweju. Ale taj to dfewo tez wncahnyc lie-

möiestaj , a tön hole chcyse jeju trochn z ksudom zeh-

nac a jeju psecy zarazy. Duz psimny wön wöz z

dreworn za wojo a psibna sköku domoj , zo hisüe dre-

wenc cyly kruch sobu wozuy. Da pak uan maceri

prajese: Ty, tcho holca c'i ja domach trebac rie-

ini. zu, hewak dyrbi wso könc wzac. A mac jemu

rycese , zo by na wandrowanje 'sol. A wön prajese:

Haj '. ale nan dyrbi mi Ui mlöoske kawcuji- i'r.iki kij

wudzjelac dac. A woui jemu tön kij wudzjelarhu.

A wön wotrndze. Jako pak wön kusk dale psiiidzc.

wuhlada wön jesteao, kiz totste stomy na knlcnomaj

rozlaraowase. A wöa prajese: Tön so mi lubi! a

reknv jemu, bae necha sobu na wandrowanje bic.

alle Rühe weg und sie fand sie nicht wieder. Sie kam nach

Hause und ilir .Mann war sehr erzürnt, er gab ihr aber

wieder andere Hübe. Sie trieb die Kühe wieder auf die

Weide und schlief dort ein. Ab sie aufwachte , waren alle

Hübe weg und sie fand sie nicht wieder. Sie kam nach

Hause nnd ihr Mann war wieder sehr erzürnt; er gab ihr

aber doch wieder andere Kühe. I nd er sagte zu ihr : W enu

du wieder schläfst, so wird es dir nicht gut geben. Sic

trieb die Kühe [w ieder auf die Weide und schlief dort ein.

Als sie aufwachte , waren alle Kühe weg und sie fand sie

nicht wieder. Sic weinte sehr und fürchtete sich nach

ll.iiiM- /u p-lm. Da lief sie in die Manie nd Aatl brgeg-

netc ihr ein Bär. Vor dem erschrack »ir sehr und wollte

eiillliehn , aber der Bär wurde zu einem Manne. Und er

sprach zu ihr, sie solle mit ihm gehen und ihm kochen.

I ml sie kamen In eine Felshohle, und sie blieb dott Mai

kochte ihm , und gebar einen Sohn. Wenn aber der Bär

ausging, so wälzte er jedesmal einen grossen Stein vor

das Loch. I ml dir Frau wollte gern heraus. Und sie er-

zählte dem Knaben, dass er daheim noch einen viel schö-

nem Vater habe als der seine, und der Knabe wollte aneb

gern heraus. Da fing er an den Stein aufzuheben , als er

ein Jahr all war, und hob ihn ein jedes Jahr eiu Stückchen

mehr. Lud als er sieben Jahr alt war. wälzte er ihn gänz-

lirh ab. I nd sie nahmen viel Geld und seine Mutter sagte,

sie wollten jetzt zum Vater grhn, und der Knabe ging mit.

Als sie Baak Hause kamen, freute sich der Vater sehr, dass

er einen so starken Sohn habe und so wel Geld. Am an-

dern Tage Morgens früh sagte der Vater , sie wollten in

die Haide nach Holz fahren, und er halte die Säge und Ast

und die Bodehacke und Alles mit. Der Knabe fragte ihn:

Wozu ist das? l ud der Vater sagte: damit wir Bäume

fällen. Da fing der Knabe an die Bäume mit den Wurzeln

auszureissen und warf ihrer einen grossen Haufen zusam-

men. Dann fuhrru sie nach Hause, aber die Pferde konn-

ten es nicht erziehen und blichen stehen. Da ging der Va-

ter nach Hause und brachte zwei andere. Aber die konnten

das Holz auch nicht erziehen und der Knabe wollte sie mit

der Peitsche ein wenig antreiben; aber da erschlug er sie.

Da (aaste er den Wagen mit dem Holze an der Deichsel

und kam im Laufe zu Hause angefahren , so dass er noch

den Holzschuppen ein ganzes Stück mitnahm. Der Vater

sagte zur Mutler: Du, den Jungen kann ich nicht zu Haus*

behalten, sonst ruuss Alles zugrunde gehu. Lud die Mut-

ier redete dem Sühne zu , er mochte auf die Wanderschaft

gelin. Und er sagte : Ja ! aber der Vater niuss mir einen

drei Mühlsteine schweren Stock machen lassen, lud sie

machten ihm den Stock. Lud er ging fort. Als er eiu Stück

weiter gekommen war, erblickte er einen, «elcher stärkt
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A won praji : Haj . Jako wonaj kusk dale piiiidie-

ilaj , wuhladastaj wooaj jeneho , kii wusokc itoinowe

wcriki liromadu zwjazow aie a potora wcle itomow na

dobo polorzr. A wonaj prajrsiaj : Tun so narnaj lubi I a

reknyitaj jcnu, bac riecha sobu na wandrowanjr. bic.

A wön praji: Haj. Jako woni kusk dale psindzrchn,

uadcridzeehu wulko hörn a do hör y bjechu zclrziie durje.

A woni tarn lak doibo wokolo tych duri ikararhu, hac

10 tc durje wotewrirhu. A woni dzjechu do hory nn(s,

a tam bje wulki hrod a wo nim jara renje kryte blido,

ale niüo jjesc. A jim so tam hewak lubese. Woni
prajachu pak : Sto nain pornha wulki hrod , dyi je we

nim luty hlöd , — a wueinichu , zo dyrbi kozdy dzeü

jedyn doraach wostar a jjesc waric, laj druhaj dwaj

pak na dzjrlo bic njeilo zasluzic. A prjeni dzeü wo-

sta tön douarh, kii bje Storno« e werski liromadu zwja-

zowal. A k liemo piiwda so stary muzik, tön bjeie

tak dziwnjc zwnblckany a prajeie, sto wön jnw zecb-

ee. A wön nabi jebo, zo bje wso zljt a praji jemu,

so so jenra öesmje wjaey pokazac, hewak so jemu

hiiee höre pöiidze. A drulii d/eri wosta tön douiarh,

kii bje totste stomy na kolenomaj roztamowat. A jako

taj druhaj na dzjrlo d/.jeiiaj, prajeie tön nabily: Mi

je So weera zlje slo, ale leinu so hakhlej pöndze. A

k uemu piiwda so lei tön slary muzik a prajeie: .Ma

ce da tn khort biso*? * psebi jebo, zo mozeie Ijedy

tazyc a prajeie jemn , zo so jemo ncsnsje wjaey poka-

zac, hewak so jema hiiee wcle höre pondke. A Lscci

dien wosta tön domaeh , kiz mjejcie Isi mlönske ka-

inenje cezki kij. A jako taj druhaj na dzjrlo AI je-

itaj
, prajeie tön nabity a tön piebily : >"an;aj je so

zlje slo, ale temu so hakhlej pöiidze. A k nemu

piiwda so tri tön stary muzik a prajeie: Ma ce da

tu djas hiiee piecy? a chcyie jebo bic. Ale wön

rahny za swojim Isi mlönske kamenje cezkini kijom a

tön stary muzik so slrözi. A wön da jemu swjelly

meö a prajeie, zo su spody leho hrodu hisce Isi hrody,

dzez ma zmij sti kiiezny jäte. A zo ma tön zmij sy-

doui hlowow , wön pak dyrbi za lym stac , zo by jemu

sredziznu najprjedy wotcal, dokelz tön zmij pntom

ianu wjae möc nczmjeje. A do tycb brodow bjr.ilaj

dwaj pucaj , jedyn z werrb hory a jedyn na boku

hory. A dyi taj druhaj dwaj zasy domoj psiiidzestaj,

psiwjaza wön böw za dolbi recaz , a wonaj puscisUj

jeho delje. A wön psiiidzc do prjeneho hrodu a tam

bjeie jena jary rjana küezna, ale jary wuplakana. A
wona kiwase jemu, zo by so wröril , hewak budir

jeho zmij sköucowac. Wön pak so nebojr.se , ale sadzi

ju do bowa a taj druhaj jön horjcscahnyslaj. l'oloui

Bäume auf den Hnieen zerbrach. Und er sprach i Der ge-

fällt mir. L ud er fragte ihm , ob er nicht wolle mit auf die

Wanderschaft gehn? und er spraeb : Ja I Als sie ein Stück

weiter kamen, erblickten sie einen, der die Bäume mit den

\\ ipfeln zusammen band und dann viele Bäume auf einmal

umriss. Und sie sprachen: Der gefällt uns. Und sie frag-

ten ihn, ob er nicht wolle mit auf die Wanderschaft gehn?

und er sagte : Ja 1 Ab sie ein Stück weiter kamen , trafen

sie auf einen Berg und in den Berg ging eine eiserne Thiire.

Und sie stocherten so lange an der Thüre herum, bis sich

diese öffnete. Und sie gingen in den Berg hinein uu<l dort

war ein grosses Scbloss und ein sehr schiin gedeckter Tisch,

aber nichts zu essen. Und ihnen gefiel es sonst dort. Aber

sie sprachen: Was nützt uns ein grosses Schloss, wenn

der Hunger darin herrscht , — und beschlossen , es solle

jeden Tag einer zu Hause bleiben und das Kssen kochen,

die andern beiden sollten aber auf die Arbeit gebn und et-

was verdienen. Dea ersten Tag blieb der zu Hause , der

die Baumwipfel zusammengebunden hatte. Und zu ihm kam

ein kleines Männchen, das u.it so wunderbar gekleidet und

sagte, was er hier wolle, und schlug ihn, dass es gar

schlimm war, und sagte: Er solle sieh nicht wieder sehen

lassen, sonst würde es ihm noch schlimmer ergehen. Den

andern Tag blieb der zu Hause, der die starken Bäume auf

den Hnieen zerbrochen battc. Und als die beiden Andern

auf die Arbeit gingen
, sagte der Geschlagene : Mir ist's

gestern schlimm gegangen, aber dem wird*s erst ergehen!

Und zu ihm kam das kleine Männchen und sprach: Hat

dich der Geier noch da? und prügelte ihn, dass er kaum

kriechen konnte und sagte zu ihm , er solle sich vor ihm

nicht mehr sehen lassen, sonst solle es ihm noch schlimmer

ergehu. Und deu dritten Tag blieb der mit dem drei Mühl-

steiuen schweren Stocke zu Hause. Und als die beiden An-

dern auf die Arbeit gingen, sagten derGeschlagene und Ge-

prügelte: l ns beiden ist es schlimm gegangen, aber dem

wird es erst schlimm ergehen. Und zu ihm kam auch das

alte Männchen und sagte : Hat dich denn der Teufel noch

immCr da? und wollte ihn schlagen. Aber er nahm seinen

drei Mühlsteine schweren Stock und das alte Männchen er-

schrak und gab ihm ein blankes Schwert und sagte, dass

uuter dem Schlosse nuch drei Schlösser wären , wo ein

Drache drei Fräulein gefangen hielte. L ud derDrache habe

sieben Kopfe; er solle aber darnach trachten , dass er ihm

den mittelsten zuerst abhiebe, dann habe derDrache keine

Macht mehr. In den Berg gingen zwei Wege, einer vom

Gipfel herab , der andere aber an der Seite des Berges.

Lud als die andern beiden wieder nach Hause kamen, band

er einen Schopf -Eimer an eine lange Kelle und sie licssru

ihn herunter. Und er kam in das erste Schloss und dort
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pusrislaj jön zasy deljc. Won psindzc pak do teho

drubrho hrodu. A tarn bjcic ln-.cc reiisa kiiezna, ale

lei jary wuplakaua. A wona Li»,,;.- jeuiu, /.. by to

wrocil, hcwak budze jebo zraij sköucowuc. Wön pak

to nebojese, ale sadzi ju do bowa a laj drubaj jön

borjescahnystaj. l'olom pusrislaj jön zasy dclje. A
wonaj prajeslaj , iijclk mamnj közdy jenu , ilö «je,

hat je tarn zana wjac. Wön niöhl namaj wobcju wzac,

dyz njelko horjepsiridzc. Möj chcemoj Irho dla böw

zwrörie
, dyz jön zasy borjr porrhncmoj. Jako wonaj

tctiii <li.i Im» knie Ii liorjcseahnvluj hjcslaj , zwrörislaj

jön a dzjealaj swoju stronu. Wön bjr.se pak tarn dcl-

karh lulc kamenje nakladt. A wön psindzc do Iseceho

hrodu a tan bjesc la najrcnsa kiiezna, ta runjc zmijej

wsi pyta.se
,

psi lym pak zalosnje plakase. A wona

kiwa.se jemu, zo by to wrocil, hewak budze jeho

zmij sköncowac. W611 pak so nebojese, ale wotra

zmijej, kiz jenoz woheri lak na üeho sapa.se, najprjedy

tu sredznu hlowu, zo wön zanu wjac möc iiemjrjr.se,

a potom te druhe sjesc. A wön wza tu kiieznu za

rucku a dijese z nej po tyui puru , kiz na bök won

wedzese , z hory won. Jako wonaj maly ku.sk dale

psiridzestaj , nadcndzeslaj rjany ilom. I'od tön so wo-

naj bromadzje synystaj a ci.sje wusnystaj , a tarn biiee

dzensa spitaj
, hejzo wotuciloj lirjstaj.

1 war ein schönes Fräulein, aber sehr verweint. Und sie

1
winkle ihn, er solle umkehren, sonst würde ihn der Drache

umbringen. Aber er fürchtete sich nicht, .sondern setzte

sie in den Eimer und die andern Beide zogen diesen herauf.

Dann licsscn sie ihn wieder herunter. Er aber kam in das

zweite Schloss. End dortwar ein noch schönen-, 1-'raulein.

aber auch sehr vrrweinl. I nd sie winkte ihm, er solle um-

|!
kehren , sonst werde ihn der Drarhc unihriugrn ; aber er

" fürchtete sieb nicht, sondern setzte sie in den Eimer und

die beiden Andern zogen diesen herauf. Darauf Hessen sie

ihn w ieder herunter. End sie sagten , jetzt haben wir Je-

der eine , wer weiss, ob dort noch eine ist. Er könnte sie

uns beide nebinen, wenn er jetzt heraufkommt. Wir wol-

len daher den Eimer umkehren, wenn wir ihn wieder hcr-

I

aufziehn. Als sie daber den Eimer ein Stück heraufgezogen

halten, warfen sie ihn um und gingen davon. Er halle abri

unten lauler Steine hinein gelhan. Und er kam in das dritte

Schlots , und dort war das schönste Fräulein , die suchte

dem Drachen grade Läuse, weinte dabei aber jämmerlich.

I End sie winkle ihm, er solle umkehren, sonst werde ihn

der Drarhc umbringen. Aber er fürchtete sirb nicht , son-

dern hieb dem Drachen, der nur to Feuer gegen ihn sprüh-

te, zuerst den mittelsten Kopf ab, dass er keine Macht

|j
mehr hatte, und dann die andern sechs. End er nahm das

Fräulein bei der Hand und ging mit ihr auf dem Wege,

der zur Stile des Herges herausführte, aus dem Berge hin-

aus. AU sie ein Stückchen weiter kamen ,
gelangten sie

an einen schönen II. 111:11. I uler diesen setzten sie sich und

schliefen ruhig ein, und schlafen dort noch heule , wenn

sie nicht aufgewacht sind.

10.

Jnnk * Hanls*.

(Wsudze znale.)

Bjeslaj pak njedy nan a mar , laj mjejeslaj jara

wulkn crödu dzjeci. A nan dijese do mjesta a kupi

aej bjerlyl bröchu a wön da közdemu dzjesra po hrd-

salku, ale Jankej a Hancy falny. Wonaj jara ptaka-

iUj. Nan pak praji: Melilaj a rieplaclaj ,
ja pöndu

do Ijeaka drewko rubac, a wöj sobn do jabodkow pöri-

dzetaj. Nan sej wza mandlick a k u leck a pnjsny jej

na jedyn itoro. Jankej a Hancy wön prajeie: Wöj
piero dzilaj a scipajtaj sej ! Tak dolho . dar ja drewko

rnbam
,

mözetaj wöj jahodki Jcipac. Wjetr pak z

HSnurhrn und Ilannrhrn.

(Ueberall bekannt.)

Es war aber einmal ein Vater und eine Mut irr , die

hatten eine sehr grosse Schaar Kinder. End der Vater ging

in die Stadt und kaufte ein Viertel Erbsen uud gab jedem

Kinde eine Erbse , aber für Hänschen und Hannchen fehlte

es. Sie weinten sehr darüber. Der Vater sagte : Schweigt

und weinet mir nicht : ich werde in den Wald Holz hauen

gebn und da werdet ihr mit kommen und Beeren suchen.

Der Vater nahm ein Mandelholz und eine Mandelkeulc mit

and hing sie an einen Baum. Zu Hänsehen und Hanncbea

tagte er 1 Gebt ihr immer und pflückt Beeren. So lug«
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kulcckom a niandlickom hroroadn bijcsc a wonaj scbi

mysleslaj , zo nan drewko ruba a pieco jahodki täpa-

Slaj. Wonaj bjestaj so zalosnje najjcdloj a mjcjc-

slaj t>'/. polne karancki a dzjestaj nana pylar. A wo-

naj l-iin pstiid/rstaj , dzez kulcck a mandlick wisaslaj,

nie tarn zadyn nan nebje. Mjet wonaj jara plaka-

ilaj a po Ijesu wokolo haiicstaj a wolastaj , nie niUlm

ucnankaslaj . Z jcnym dobom nabjezcstaj pnprjanco-

wu khjrzkti , do leje wonaj pseco dypastaj : Dyp,

dyp do slarejc Werineje khjezki! Duz .slara Wcra

won psibjeza : Stö tu je? a wonaj so khjetsy skho-

wastaj , zo jcju wona uenanka. Potom wonaj zas

do |teje khjezki dypaslaj : Dyp, dyp do slarejc YVe-

rineje khjezki ! Duz slara Wcra zas won psibjeza i

Stö tu je? a wonaj so khjetsy skbowaslaj , zo jeju

wona henanka. Polom wonaj psecy zas do leje kbjrzki

dypastaj : Dyp, dyp do slarejc Werinnje khjezki.

Duz wona prawje rueje won wuskoci a jeju popaze.

Wona jeju sobu nuls w/.,i .1 prajeie : Njelkblej budu

waju kormic a duz jeju do kbljewcka zawrje a da-

wase jimaj lute mlöcy catly k jjcdzL Polom dijese

wona Mailar, bat- slaj koriiienaj dose. Jauko
,

lyk

swöj porseik won, bac sy kormeny dose. Wöu pak

swoju piscalku wuu lykny, kotruz bjc wot domu sobu

psiiiesl. Wona do ilejc rjczny : Och ly 'ice ücjsy

tucny dose, lo 'See je wsitko jara koscojte. Hanka,

tyk ty swiij porsrik >\«n, hac sy konuena dose. Wo-
ua pak porsrik z persecrikom won tykny. Wona
psecy do persecrika rjezny. Och, ly 'See lez lirjsy

lucna dose. Polom pak wonaj lak jara harowaslaj

a Jank swoju piscalku zhubi a Hanka swöj perseenk.

Duz gtara Wrra /.as psiiidkc hladar , bar slaj kor-

mrnaj dusc. Janko, lyk' swöj persceü won, hac

sy kormeny dose. Wön lykny swöj porsrik won a

slara Wera rjezuy do lieho, zo jenoz krej lak bje-

zese. Hanka, lyk
1

ly swöj porseik won, hat sy

kormena dose. Wona lykny jön won a slara Wera

rjezny do ncho, zo jenoz krej lak bje/.ese. Haj,

haj, wöj slaj wobaj konhenaj dose, njcthlej ebeu.

waju spec. Wona swoju pjee lak prawje wupöri,

wozny Janka a Hnnko a prajesc : Njctko syiitej so

lohlcj na lopatn. Wonaj sydastaj so na lopatu pak

lak pak binak, wona jimaj pseco pojedase, kak dyr-

bitaj so sydac, wonaj pak közdzirki möl zas deljr

panyslaj. Wöj riewjcmoj , kak dyrbimoj so synyc.

pokazaj dzje namaj ly. Duz so slara Wera na lopa-

tu syze, a wonaj ju fuk ! uuU (suhnyslaj do zebli-

weje pecy. Polom so slara Wcra ciseje spali a wonaj

als ich Holz bauen werde , könnt ihr Beeren pOürken. Der

Wind schlug aber immer das Mandelbolz und die Mandel-

keule an einander und sie dachten , der Vater baut Holz,

t

und pflückten immerfort Beeren. Sie hatten sieb gar un-

bändig voll gegessen und halten auch die Krüglein voll und

I gingen deu Vater suchen. Sie kamen dabin, wo die Man-

delkeule und das Mandelholz hingen ; aber dort war kein

Vater. Nun weinten sie sehr und liefen im Walde herum

und schrieen, aber sie fanden Niemanden. Auf einmal

kamen sie an ein PieU'erkm henhansehen , d.ium linken >ir

an abzubröckeln: Bröckle, bröckle von dem Häuschen der

alten Wera ! Da kam die alte Wcra herausgelaufen : Wer
ist da? und sie versteckten sich schnell , dass sie sie nicht

fand. Darauf bröckelten sie wieder von dem Häuschen :

Bröckle , bröckle von dem Häuschen der allen Wera. Da

kam die alte Wera herausgelaufen: Wer isl da? und sie

versleckten sich schnell, dass sie sie nicht fand. Darauf

bröckelten sie immer wieder von dem Hausrhen ab : Bröck-

le, bröckle von dem Hauschen der allen W era. Da sprang

sie recht schnell heraus und erwischte sie. Sie nahm sie

herein und sagte: Jclzl werde ich euch mästen, und sperr-

te sie in ein Stallchen und gab ihnen dort lauter Scuirael-

mileh zu essen. Hierauf ging sie sehen, ob sie genug ge-

mistet » arm : Hänseben , steck dein Fingerleiu heraus,

ob du genug gemästet bist. Kr steckte aber sein Preifchru

heraus, das er von zu Hause mitgebracht halle. Sic machte

einen Schnitt in dasselbe. Ach, du bist norh nicht Teil ge-

nug. Hainichen, steck du deinen Finger heraus, ob du ge-

nug gemästet bist. Die steckte aber den Finger mit dem

Hinge heraus. Sic machte immer einen Schnitt in deu

Ring : Ach , du bist auch noch nicht fett genug. Dann

lärmten sie aber so sehr und Uänscheu verlor sein Pfeil-

eben und Hannrhen ihren Fingerring. Da kam die alle

Wera wieder sehen , ob sie genug gemästet wären. Uäns-

cheu steck' deinen Finger heraus . ob du genug gemästet

bist. Er steckte seineu Finger heraus , die alle Wera

machte einen Schnitt in denselben und das Blut lief nur so.

Hannehen, steck' du deinen Finger heraus, ob du genug

gemästet bist. Sie steckte ihreu Finger heraus, die alte

Wera machte einen Sehuitl in denselben und das Blut lief

nur so. Ja, ja, ihr seid" genug gemästet, jetzt will ich euch

braten. Sie machte ihren Backofen so recht heiss . nahm

Häuschen und Hannchen und sagte : Jetzt setzt euch hier

auf die Srhossc. Sie setzten sieb auf die Scboss« bald so,

bald so. Wera belehrte sie immer, wie sie sich setzen soll-

1
ten; mc (ieleu aber jedes Mal wieder herunter. Wir wis-

sen nirhl, wie wir uns setzen sollen, zeige es uns doch.

Da setzte sich die alte Wcra auf den Schieber und schuh

!

»(.heben sie sie in den glühenden Backofen hinein. Darauf.
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mjejdttaj tu poprjiracow« khjezku a mataj ja bac* do

dzensnÜeho diija, hejzo ja piedaloj dejstaj.

verbrannte die alteWfra glnzlich und sie hatten das Pfef-

ferkuebenhausrhen «cd babeu es bis »uf den beuligen TagT

wenn sie es nicht verkauft babco.

Ii.

(Z Lipianskeje Serskeje nowiny.)

Bjechu pak njehdy Ujo bratsja. Tuc*i dzjeebu bro-

uiad/je na honlwu a pSiiicsechu sebi zajaca domoj.

Dörnach by kozdy rady zajaca sam za sebe wzal a

sta so pSitym wulka zwada, zo bjezachu panej skorzic*.

Töohlcj pak prajese: Slo* najwelSu llu wje, tön

doslane zajaca. PSiridiec teho dla jalsy zasy. Nazaj-

tra psindzechu woni a prjeni praji: My mamy tajkeho

wola, zo won, dyz jeho na pastwa puseimy, z roho-

inaj do nebes dosaha. Druhi prajeie: My mamy psed

nasim dworom tajku hromadu bnoja, zo nai kbapon,

dyz na nju zaljcze, hwjeiki z nebes dypa. Tseci pra-

jesc: My mamy za nasimi bnnami tajki bat, zo, dyz

konej pSi napowaoju psisydrenje k wopuÜ psiwjazamy,

tejko syden natworimy a tak wele syderwatki psibola-

jemy, zo ma cyla wes a was dwör sydom ljct dose.

Ale ty tajki a binajki, praji pan, to je zabila Iza; tu

maS zajaca!

> Je

(Aus der Leipziger Seraka nowiua.)

Bs waren aber einmal drei Brüder. Diese gingen zu-

sammen auf die Jagd und brachten einen Hasen mit nach

Hause. Daheim hätte gern Jeder den Hasen für sich sel-

ber genommen und es entstand hiebe! ein grosser Streit,

so das* sie zum Herrn klagen liefen. Der aber sagte:

Wer die grösste Lüge weiss, der erbalt den Hasen.

Kommt deshalb morgen wieder. Sic kamen des andern Ta-

ges , und der Erste sagte : Wir haben einen solchen Och-

sen , dass er , wenn wir ihn auf die Weide lassen , mit

den Hörnern bis an den Himmel reicht. Der Andere sag-

te : Wir haben vor unserm Hofe einen solchen Haufen

Dünger, dass unser Hahn, wenn er hinaufsteigt, die Stern«

II ans dem Himmel pickt. Der Dritte sagte: Wir haben hin-

ter unsrer Scheune einen solchen Teich, dass, wenn wir

||
einem Pferde beim Tränken etwas Lab an den Schwanz bin-

den, wir so viel Quark und Käsestoff hervorbringen und

so viel Molken fertig machen , dass das ganze Dorf und

euer Hof sieben Jahre genug dran hat. Nun, so soll mich

doch dieser und jener— sagte der Herr, das ist ja ein«

Erzlüge; hier hast du den 1

12.

(Wot Awgusty Smolerec Lazu.)

Njehdy je jedyn mul len tykat • — —• — dy by

tön leu dljeii byl, da by ta basuicka tck dljeia byla.

Der Vi

(Von

Flach«.

in Lohsa.)

Einst bat ein Mann FlacLs auf dk Dörre gesetzt und

wenn der Flachs langer gewesen wäre, «©würd«
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15.

(Von der Frau Girt in llermsdorf.)(Wot Hennancan Gjertoweje.)

Sta so pak, zo klier Khrystus a swjaty Pjctyr

po swjecj kbodziilaj. A wonaj piiridzeslaj do weski,

dzez jenym domi lak renje spjewacbu. A kriez Khry-

stus wosla stejo, swjaty Pjetyr pak dale dzjeie. A
jako wön kusk dale psindze, powdhladny so wön, a

kiiez Khrystus tarn hisce slejese. Swjaty Pjeiyr pak

piceo dale dzjese. A jako wön kusk dale psindze
, po-

wohladuy so wön zasy, a knez Khrystus (am hisce

pSeco slejese. Swjaty Pjetyr pak lola hiäce päeco dale

dzjeie. A jako wön kusk dale psindze, powohladny

so wön hisce zasy a kiiez Khrislus tarn hiicc pscco

stejese a pos'kha.se. Duz wobwroci so swjaty Pjetyr

a psindze zasy k tej khjezi a Um jara du.snjc pjesnicki

spjewachu. Jako bjeilaj khwilu posluchaloj , dzjestaj

dale a nadeüdzestaj drulm klijczu , diei lej spjewachu.

A swjaty Pjeiyr wosla stejo, zo by pos'khal, kuez

Khrystus pak pseco dale dzjese. Duz dzjese swjaty

Pjetyr lej dale a dziwasc so wulcyinje. Kriez Kbry-

slus pak praji: §to dziwas so tak wulcysnje? A swja-

ty Pjeiyr prajeie: Ja so rlziwani tak wulcysnje, zo ty

tarn slejo wosta, dzez pjesnicki spjewachu, a tu nimo

dies, dzez khyrlusje spjewaja. Duz rekny kriez Khry-

stus : Möj luby swjaty Pjetro! Tarn spjewacbu pje-

snicki, ale to ze wsej nutyrnoscu, tu spjewaja khyr-

lusje, to pak be wseje nutyrnoseje.

Es geschah aber, dass der Herr Christus und der hei-

lige Petrus in der Welt bcruniwandellen. Und sie kamen

in ein Dörflern , wo man in einem Hause so schön sang.

Und der Herr Christus blieb stehen, um zuzuhören, der hei-

lige Petrus ging aber immer weiter. Und als er ein Stück-

chen weiter gekommen war, sah er sich um und der Herr

Christus stand noch dort. Der heilige Petrus ging aber im-

mer weiter. Und als er eio Stückchen weiter gekommen

war , sah er sich wieder um , und der Herr Christus stand

noch immer da. Der heilige Petrus ging aber doch noch

immer weiter. Und als er ein Stückchen weiter gekommen

war , sah er sich noch eiumal um uud siehe — der Herr

Christus stand immer noch da und hörte zu. Da kehrte

der beilige Petrus auch um und kam wieder zu dem Hause

und dorl sang mau so schöne Volkslieder. Da sie nun eine

Zeillang zugehört hallen, gtngeu sie beide weiter und ka-

men an ein anderes Hans, dort sang man auch. Und der

beilige Petrus blieb stehen, um zu horchen, der Herr Chri-

stus ging aber immer weiter. Da ging der heilige Petrus

auch weiter und wunderte sich gewaltig. Da sprach der

Herr Christus : Was wunderst du dich so gewaltig? Und

der heilige Petrus sprach : Ich wundere mich darüber so

gewallig, dass du dort stehen bliebst, wo sie Volkslieder

sangen, und hier vorbei gehst, wo sie geistliche Lieder

singen. Da sprach der Herr Christus : Mein lieber beiliger

Petrus : dort sangen sie Volkslieder, aber mit aller mögli-

chen Andacht ; hier singen sie geistliche Lieder, aher ohn«

die geringste Andacht.

14.

ui> ...»

(Piez Ii. J. P. Joru.na.)

Bjese pak nan a mac a taj mjejeitaj wulku kopicu

ttjeä. Duz jjedliie nan jön do mjesta a kupi bjertyl

fcoldzi. Jako wön dom»j psindze , da wön közdesnu

dtjesca po jenym a duz bjese jedyn wöl«, tön öisny

WOB do hrlje a z «,rhn närosre wulki dub hac <to B€-

bet. Po toni tön nan prajeie, zo by po nim borjeljezt.

A mac prajeie: Moje dla tan Ijez. Wön tarn psi-

Ijeze a so mm klapaie. Höfa tön knez dzeie swjatemn
||
sagte:

Es war aber einmal ein Vater und eine .Mutter , die

hatten eine grosse Sehaar Kinder. Da fuhr der Vater ein-

mal in die Stadt und kaufte ein Viertel Eicheln. Als er

nach Hause kam , gab er jedem Kinde eine , und da blieb

eine übrig, die warf er hinter den Ofen und daraus er-

wuchs eine Eicbc bis in den Himmel. Daranf sagte der

Vater, dass er daran hinaufsteigen wolle. Die Mutter
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Pjetyrej : Dii , pobladaj , slö so tan nuU klape. W<Su

dzjcse k prajese : Slö tu je ? Khudy rauz wotmlowi

:

Ja kliudy muz , kiz mam welc dzjeci. Swjaty Pjetyr

prajeäe: Khudy muz, kiz ma wele dzjeci. Böh tön

kriez fekny swjatemu Pjelyrej : Komorcy sedzitej dwje

pokrtey khljeba, daj jcj jemu. Khudv muz l<iu wcscljc

dclje Ijezese a wolase : Zona wotciii
, ja sym tarn

derje pobyl, ja riesu dwje pökrei khljeba. Woni p«k

khljrb zjjechu a wön praji: £ona, ja bych tarn zas

horjeljezl. Wona prajese: Moje dla tarn Ijez. Wön
tarn zas psiljeze a so nuU klapase. Bdh ton kriez

diese swjateuiu Pjetyrcj: Dzi, pohladaj , stö so tarn

zas nuU klape. Won dzjcäe a prajese: Slö tu je?

Iiliudy muz wotmlowi : Ja khudy muz , kiz mam wele

dzjeci. Swjaty Pjetyr prajese ; Khudy muz , kiz ma

wele dzjeci. Boll tön kriez fekny swjatemu Pjelyrej

:

Komorcy steji korb collow
, daj Jon jemu. Khudy maz

tön weselje deljc Ijczcsc a wolase : 2ona wotciii, ja

sym Um zas derje pobyl , ja riesu korb caltow. Woni
cally zjjechu a wön praji: 2ona, ja bych tarn psecy

zas horjeljezl. Wona prajese: Moje dla tarn ljez.

Wön tarn psecy zas psiljeze a so nuts klapase. Böh

tön kriez dze.se swjatemu Pjelyrej : Dzi , pohladaj , slö

so Um psecy zas nuts böweba. Wön dzje.se a prajese:

Std tu je? Khudy muz wotmlowi: Ja kbudy muz, kiz

mam wele dzjeci. Swjaty Pjelyr prajese : Khudy mui,

kiz ma wele dzjeci. Böh tön kriez fekny swjaleiuu

Pjelyrej: Za duremi sleji wulki kij, wzmi sebi jön a

jebo tak per, zo budze wot jcneje wotnohi na druhu

Ijelac. Swjatv Pjetyr dzjcse a jebo delje pereSe. Muz

tön spjcsnje delje Ijezese a wolase: Zona, wolciri,

wotciii, ja sym Um jara zlje pobyl, ja sej jara

puki

gen und klopfte an. Gott der Herr sprach zn St. Petrus:

Geh', sieh', wer dort klopft. Er ging und sagte : Wer ist

da ? Der arme Mann sagte ! Ich , der arme Mann , der die

vielen Kinder hat. St. Petrus sagte: Der arme Mann, der

die vielen Kinder hat. Gott der Herr sprach zu St. Petrus

:

Im Kämmerlein sind zwei Laib Brot , gieb sie ihm. Der

arme Mann stieg fröhlich herab und rief: Frau, mach auf,

ich habe es gut getroffen, ich bringe zwei Laib Brot. Sie

verzehrten das Brot und er sagte : Frau , ich möchte dort

wieder hinaufsteigen. Sie sagte : Meinetwegen steige hin-

auf. Er kam dort wieder hinaufgestiegen und klopfte an.

Gott der Herr sprach zu St. Petrus : Geh1

, sieh', wer dort

wieder klopft. Er ging und sagte : Wer ist da ? Der arme

Mann antwortete : Ich , der arme Mann , der die vielen

Kinder hat. St. Prlrtis sagte: Der arme Mann, der die

vielen Kinder bat. Golt der Herr sprach zu St. Petrus

:

Im Kämmerlein sieht ein Korb mit Semmeln, gieb sie ihm.

Der arme Mann der stieg wieder fröhlich herab und rief:

Frau, mach* auf, ich habe e» wieder gut getroffen, ich

bringe einen Korb mit Semmeln. Sie verzehrten die Sem*

mein und er sagte : Frau , ich möchte dort wieder hinauf-

steigen. Sie sagte: Meinetwegen steige hinauf. Er kam

dort hinaufgestiegen und klopfte an. Gott der Herr sprach

zu St. Petrus : Geh', sieh', wer dort schon wieder an die

Thüre donnert. Er ging und sagte: Wer ist da? Der

arme Mann antwortete: Ich, der arme Mann, der die vie-

I

len Kinder hat. St. Petrus sagte : der arme Mann, der die

I vielen Kinder hat. Gott der Herr sprach zu St. Pelms

:

I
Hinler der Thuns steht ein grosser Stock, nimm den und

haue ihn doch so durch , dass er von einem Aste auf den

andern Biegt. St. Petrus ging hin und hieb ihn durch. Der

arme Mann stieg eilig herab und rief: Frau, mach' auf,

mach* auf, ich bin dort sehr übel angekommen, ich bringe

sehr grosse Prügel mit.

Iil»ftli«]U»n*we Ins, I.lp.UuilJan«

(Wot k. Kndzelje Hermanecacb a wot Reborja Zlycini.) (Von K. Kuscbel in Hermsdorf und von Rehor in Litschen.)

Bjesr pak khudy muz, kiz so skoro wjaey zeziwic

rieruözcie , a lola bjechu jemu hüten wulke dawki na

jebo dorn polozili. A wön dyrbese na penki kopanje

khodziö; • jako wön jedyn dzeri tez jara zrudny do

holje dzjrse, zetka jebo jedyn muzik, kiz so jeho wo-

prasa: Cobo dla sy Uk zrudny? Khudy muz jemu

wotmolwi: Tjr mi tez pombac nemoieS. Slö wje, praji

Es war aber ein armer Mann, der sich fast i

onnte und doch haue man ihm noch grosse Ab-

gaben auf sein Haus gelegt. Und er musste auTs Slöcke-

Roden gehn. Und als er eines Tages auch sehr traurig in

die Uaide ging , begegnete ihm ein Männchen , das ihn

fragte : Weshalb bist du so traurig? Der arme Mann ant-

wortete ihn : Du kannst mir auch nicht helfen. Werweiat,
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tun muzik , powedi rni , da chcu ci pombac. Ii Ii miy

muz wupoweda jemu, zo je wulkej nuzy a tc dawki

jemu lieje moino wotedac. Na to rckny tön muük:

Jeli zo rni to slubis, wo coi swojim domi newjes, da

chcu ci ponihac. Hhudy muz sebi pomysli : To ty mö-

ies, wsaku u>ilk<> wjes, »toi swojim domi mag. Na
to wuceie tön muzik kruch papery a na tu je so khu-

dy muz ze swojej krju podpisac dyrbjat. Jako bje so

to slalo, l'iluiy jemu tön uiuzik: Za sjesnace Ijet päi-

nes mi, iloz sy mi .slubit, na tnto mjr.slo. A wön da.se

jemu wulku möc peiiez. A po njekolrym casu porodzi

jeho iona syna a wön dopomni so, »to je srbi cerl

wuciuil a bje jara zmdny. Tön hole roscese pak a

wuknese jara pilnje, zo jebo nan studjerowac das« a

jako bjrie pjatnace ljet stary, da bjese biiom wuslii-

djerowai. A dokclz so tön cas bliiese, dzei so wön muzi-

kej wotedac dyrbesc, da rudzr.se so jeho nan dale, bölc.

Won prajese tebo dla: Pse co sre wy tak zrudny,

luby nano? Och, wolmolwi jemu tön, ja sym lebe

hiiom predy bac sy so narodzil, certcj slubit a sym

jemu wopismo na to dal, a wupowedase jemu tu rylu

wjee. Wön pak praji : Nico wo lo 1 Ja sebi sam po

to wopismo pöüdu. A wön wza swöj lesak a njeslo

sweceneje wody a daie so na pue. Wön psiödzc pak

du lak wulkebo Ijesa, zo jebo nöc we nim piekhwala

a wön so na poslcdku zabludzi. Jako bjeie pak dolho

dose po nim khodiii, wuhlada wön swjetio a potora

kbjezku. A jako wön nuts stupi , nebjele tarn nichtön,

liac jena stara iona. Tu wön wo hospodu prosesc, ale

wona jemu na to wolmolwi , zo dyrbi swoju stronu

hic, jeli zo jemu ziwenje lubo, pselni jow bydli wulki

rubeznik. Wein pak prajese, zo so hebnji, a wosta

Um. Po khwili psiridze tez tön rubeznik a prase.se so

jeho, die wön die? A wön wupotieda.se jemu wsitko

a zo sebi k crrlrj do helje po wopismo die. Duz je-

mu rubeznik nico ncrinesc, ale daie jemu jjesc a pir

a pro.scse jeho nazajtra rano, zo by tola tak dobry

byl a so certa woprasal, slu Lipskulijana woeakuje.

A jako bje do helje psijiol, üebje tarn ronje za-

dyn wjaey, bac tön najwuii öert. Tön pak wo lo

piimo üewrdziie a prajese, zo jebo to nico neslara a

zo dyrbi jeho na pokoj woslajic. Duz wobkrepi wön

jebo z tej swecenej wodu a wusi rert zaru na to tak,

zo so ci druzy z hromadami nulswalailm. Wön pra-

ieie so jieh wo lo pismo, ale iany je ncnijejese.

.Wcod. Volkslieder II.

sagte das Männchen, sage mir es, so will ich dir helfen.

Der arme Mann erzählte ihm , dass er in grosser Noth sei

and dass es ihm unmöglich wäre , die Steuern zu geben.

Darauf sagte das Männchen : Wenn du mir das versprichst,

woron du in deinem Dause nichts weisst, so will ich dir

helfen. Der arme Mann gedachte bei sich : Das kannst du,

du weisst ja Alles, was du in deinem Hause hast. Hierauf

brachte das Männchen ein Stück Papirr hervor , und auf

dieses hat sich der arme .Manu mit seinem Blute unter-

schreiben müssen. Als dies geschehen war, sagte das

Männchen : Nach sechzehn Jahren bringe mir das , was

du mir versprochen hast, auf dieselbe Stelle, l ud er gab

ihm eine grosse Summe Geld. Und nach einiger Zeit gebar

seine Frau einen Sohn , und er erinnerte sich , was sich

der Teufel bedungen halle und war sehr traurig. Der Kna-

be wuchs aber und lernte sehr Reissig, so dass ihn der Va-

ter studiren Hess und als er fünfzehn Jahre alt war, da

hatte er schon aussludirt. Und weil sich die Zeit näherte,

wo er an das Männchen abgeliefert werden sollte, so

grämte sieh sein Vater je länger je mehr. Er sagte daher:

Was seid ihr so traurig, lieber Vater? Ach, antwortete

ihm dieser, ich habe dich schon ehe als du geboren wur-

dest, dem Teufel versprochen und habe ihm eine Schrift

darüber gegeben, und erzählte ihm die ganze Sache. Er

aöer sagte : Keine Sorge ! ich werde mir seihst diese Schrift

holen. Und er nahm seinen Pegrii und etwas Weibwasser

und begab sieb auf den Weg. Er kam aber in einen so

grossen Wald, dass ibn die Nacht darin übereilte und er

sich zuletzt verirrte. Als er aber lange umhergrgangrn

war, erblickte er Eicht und dann ein Häuschen. Lud als

er hineinlrat, war dort Nirmand weiter, als eine alle Frau.

Diese hat er um Herberge, aber sie antwortete ihm hier-

auf, er solle seines Weges gehn, wenn ihm sein Ecben

lieb wäre , denn da wohne ein grosser Räuber. Er sagte

aber, dass ersieh nicht fürchte, und blieb dort. Nach einer

Weile kam auch der Itäuber und Trug ihn, wohin er ^elic?

Und er erzählte ihm Alles nnd dass er zum Teufel in die

Holle nach der Schrift gehe. Da that ihm der Käuber

nichts, sondern gab ihm zu essen und zu trinken und bat

ihn des andern Tages am .Morgen, er möge doch so gut

sein und deu Teufel fragen, was Eipskulijan zu erwarten

habe.

Und als er in die Hölle gekommen war, war dort grade

kein anderer als der oberste Teufel. Der wussle aber von

der Schrift nichts und sagte, das ginge ibn nichts an und

er solle ihn mit Frieden lassen. Da besprengte er ibn mit

drm Weihwasser und der oberste Teufel fing an so zu

brüllen, dass die andern in Haufen hereingestürzt kamen.

|
Er befragte sie wegen der Schrift, aber es balle sie keiner.
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Diu wohkrepi wön wusebo certa zasy z t«j sweeenej

woda a wen bis« wele böte zani, zo so jicb hiice

wele wjac nnU nawala. Wön w>>f so jich zaso wo
to pismo, ale iany je nemjejeSe. Duz wobkrepi wön

wusebo certa hüre zasy a tön zara tak zatosnje jara,

zo so zewiich bokow nuLs walaebn a na poslcdkn pJi-

itympa tez jeny khromy a Um mjejeäc to wopismo. Ale

tön je dar necbaSe. Da prajcse pak wusi iert: (liste

jeho na Lipakulijanowe lofco! Duz da je tön khromy

iert. A jako bje wön to wopismo dostat, wopraia so

wön
,

kajke lozo Lipskulijan zaijeje. A woni pokaza-

ehn jemo tosaine a wone bjese tajke , zo bjese so, jako

wön swöj tesak do neho tykny a jön zasy won wu-

cahny, brink lak daloko, ha? bje do toza storieny byt,

roze&krjel, psetoz to loio bje z luteho zehliweho ze-

leza.

Polom dijeSe wön zaso domoj a psindze dacy lez

k Lipskulijanej. Tön so jelio woprasa, hac wje, Sto

jebo woeaknje? a wön wupoweda jcmu wsitko. Lips-

knlijan pak so poslrözi a woprasa so , hae so jemu tola

hiSc'e zana hnada döstac riemöhia. A wöo wotmolwi

jemu: Böh je közdemn hrjesnikej hnadny, jeli zo so

poljepsi. Woslaj so ty wseho zleho a modl so stajnje

k huhu, da bodze trbi tez bnadny. A wön dowrdze

Lipskulijana krach wot drohi, scini malu kupku a sadzi

Um Sniullieku a diese: Na tej kupcy so modl a dyz

ta smutlieka jabluka zmjeje, da mözeS z teho spöznac,

zo budza tebi brjechi wodaie. Na ta dzjesc wön do-

moj.

Po dolbin casn, jako bjese biiom wnsoki ducho-

mny ,
jjedzeSe wön plez tönsamy ljes a tarn wnhlada

jeho sluiomnik jary rjane jabtuka na jenym Storni.

Wön ebcyse sebi jene wuscipnyc, ale kaz so jebo döt-

knyd chcyse, da wuslysa blös, kii rjeknys Ty ine

Äcjsy sadzil, ty röe Uz nebudzes wuäcipnyc\ Wön
wupoweda to khjeUy rucje swojemn kriezej. Tön döridzc

Um a jako wön k Uj jabtucini p&indze, wuhlada wön
cloweka spody neje kleco a dopomni so na Lipsknlijana.

A tön cbcyie so jemn spowediic. A jako bjese jemn

besam, kii zaspjewa:

JaMuka je Smutlieka mjela :

Moja dusn je njetk zbözna.

A won mjejese Uk wjestosc , zo je Lfpsknlijan zböinje

Da besprengte er den «tonten Tenfel wieder mit dem

Weibwasser und er ßng an noch viel mehr zu brüllen , so

dass ihrer noch viel mehr hereingestürzt kamen. Er be-

iragte sie wieder wegen der Schrift , aber es haUe sie kei-

ner. Da besprengte er den obersten Teufel noch einmal

und der fing an so schrecklich zn brüllen , daas ihrer von

allen Seilen hereingestürzt kamen , und zuletzt kam auch

ein lahmer angehinkt, nnd der halte die Schrift. Der wollte

sie aber nicht geben. Da sagte der oberste Teufel > Werft

ihn anf Lipskulijana Bette. Da gab sie der lahme Teufel.

Und als er die Schrift erhalten halte, frag er, was für em
BrttLipskulijan bekommen würde, lind sie zeigten es ihm,

und es war von der Art , dass, als er seinen Degen hinein*

steckte und ihn wieder herauszog, die Klinge, so weil sie

in das Bett hineingestossen worden war, zerschmolzen

war, denn das Bett bestand ans lauter glühenden Eisen.

Uierauf ging er wieder nach Hanse und kam unter-

wegs zum Lipskulijan. Der frag ihn, ob er wusste, was

ihn erwarte? Und er erzählte ihm Alles. Da erschrak Lips-

kulijan und erkundigte sich , ob er doch noch nicht könnle

begnadigt werden ? Und er antwortete ihm : Gott ist jedem

Sünder gnädig , wenn er sieb bessert. EnUiebe du dich

allem Bösen und bete ohne Aufhören zu Gott , so wird er

dir auch gnädig sein. Und er führte Lipskulijan ein Stück

von der Sirasse ab, errichtete dort eiuen kleinen Hügel

und pflanzte darauf eine Gerte und sprach: Auf dem Hügel

bete da und wenn die Gerte Äpfel tragen wird , so magst

da daraus erkennen, dass dir deine Sünden vergeben wer-

den. Hin auf ging er nach Hause.

Nach langer Zeit , als er schon ein hoher Geistlicher

war , fahr er durch denselben Wald und es erblickte dort

sein Diener schöne Äpfel auf eiaem Baume. Er wollte einen

pflücken, aber wie er ihn berühren wollU, da hörte er eine

Stimme , welche sprach : Du hast mich nicht gepflanzt , da

wirst mich anch nicht pflücken. Er erzählte dies in aller

Schnelligkeit seinem Herrn. Der ging hin, und als er

zu dem Apfelbaume kam , fand er unter demselben eine«

kniende« Mensehen und besann sich auf Lipskulijan. Und

der wollte ihm beichten. Und als er ihm die Sünden ver-

geben hatte, zerfiel Lipskulijan in lauter SUub und die

Äpfel , welches die Seelen derer waren , welche er er-

mordet hatte , verschwanden alle. Und eine weisse

Taube flog zum Himmel auf und sang

:

Äpflein trug das Gertelein

:

Meine Seele muss nun selig sein.

Und er halte so die Gewissheil, dass Lipskulijan selig

gestorben sei.
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•wJaUeJ« Mavrje tarnettaiaiira). 11

(Wot K. Smolerja Lazu.)

SU so pak , co jedys muz lak zruday wokoto kbo-

diele. A wön zetka cuzebo cloweka, kik k itmu

prajese: Psecek, Sto tajki zradny khodkii? Sto neebam

zrudny khodzie, wotmotwi wön, scizuy eben bolowac*,

a nichtöu so neeha wjacy proayc dac, dokelz iym jich

husio dose tfeboi Da pro« ine, praji tön cuzy. Da
psiiidz jutsy

,
mdj nankany piecelo 1 A jako wön kiuk

dale psindie, zetka wön druheho cuzeho cloweka, kiz

tck k öeanit prajeie: P&ecelo, tto lajki zrudny kho-

dzii? Su> riecbani zroduy khodiic , wolmuiwi wön,

scizoy ckcn bolowac, a niohlöa ao liecba wjacy proayc

dac, dokelz aym jicb huste dose trebal. Da proi nie,

praji tön cuzy. Da p&indl jnlsy, mdj nankany piece-

lo! A jako wön kusk dale pkiodze, zetka wön cazu
j

iöusku, kiz tei k liamn prajeie: Piecelo, ilo lajki
j

zradny khodiii? Sto liecbau zrudny khodkic, wottnul-

wi wön ,
scizoy cbeu betowac* a nieblön so üecha wjacy

prosyc daö , dokeli sym jkk liuslo dose ifebat. Da

pros bm, praji U enza. Da psindi jotoy, moj* aukann

piecelniea.

Jutsisi dien psiüdze a k riemu zeridiechu so djabot,

swjaty Pjetyr a swjata Marja. Jako eheyebn keenju

nk, poca köidy wo to dzjeco wojowae, hac je, do- !

krlz bjese hulcia, oa posledku swjata Marja dösta.

Po »eizuach prajese wona psi woleiidzenju, so budze '.'

sebi za isi Ijcta po swojo mötku päiuc. Tai ljeu so nu-

nycha a jako bjc tön postajeny dzcu piiiiol, da zwo-

blrka mac wie dzjcct na najreüie a zesadka ja na

khaclilowu lawku, nnjmlods« sadki pak, dokeii bjese

jary rjane, do dkjezje. Swjata Marja psiudieie dö II

jslwy a wuhlada tu sytu na kbaeblowej tawey sedio.

Wona so poca pii prjeuim dijescu praiec: Sy ty moja

uiolka? a lak po rjadu dale, alc zane jej ni&O newot-

molwi , hat n« posledku njedke zezady jene wolac za-

poeeies Ja syn, kmolra! SwjaU Marja popyU njelk

wö jstwi a namaka swoju moiku dzjeki. Woaa wza In

bolcku sob« a dijele s äej do jenebo brodu. Jowhlej,

moja aioika, praji woaa, je aaie bydteoje. Tym hrodii

je diesac' 'stwöw. Dkewec budkei ty mt»6 a redkic,

nie do dkesateje hic je zakazane. Ty üesmei ani do

neje piez klueowu dkjera potdadae ani ja wolcwric

spytac.

Die Pafbennclinrt der helUarem fffnz-1».

(Von Karl Schmaler in Lohsa.)

Es geschah aber , dass ein Mann so trtarig umher-

ging. Und rr begegnete einem fremden Menschen, der zo

ihm sagte : Freund, was gehst da so traurig anihar? Was
soll ich nickt traarig umher gehn, antwortete er, Kind-

taufen will ich aosricbtea und Niemand will sich mehr bit-

ten lassen, weil ich sie ort genug gebraucht habe. So

bitte mich , sagte der Fremde. Da komm morgen, mein

gefundener Freund! tnd als er ein Stück weiter kam,

begegnete er einem andern fremden Menschen, der auch

zu ihm sagte: Freund, was gehst du so traurig umher?

Was soll ich nicht traurig umher gehn, antwortete er,

KindUufen will ich ausrichten, und Niemand will sieh

mehr bitten lassen , weil ich sie oft genug gebraucht habe.

So bitte mich, sagte der Fremde. Da komm morgen , mein

gefundener Freund ! Und als er ein Stick weiter kam, be-

gegnete er einer Frau, welohe auch zu ihm sagte : Freund,

was gehst du so traurig umher f Was soll ich nicht trau-

rig umher gehn , antwortete er , Kindlaufen will ich aus-

richten , und Niemand will sich mehr bitten lassen , weil

ich sie oft genug gebraucht habe. So bitte mich
, sagte die

Fremde. Da komm morgen , meine gefundene Freundin.

Der morgende Tag kam und zu ihm kamen der Teu-

fel, der heilige Peter und die heilige Maria. Als sie zur

Taufe gehn wollten, fing Jedes an um das Kind zu streiten,

bis es, weil es eia Mädchen war, zuletzt die heilige Ma-

ria erhielt. Nach der KindUufsfricr sagte sie beim Weg-
geben , dass sie sich nach drei Jahren ihr Palhohen holen

würde. Drei Jahre verflossen und als der bestimmte Tag

gekommen war, so zog die Mutter alle Kinder auf das

Schönste an und setzte sie nach der Keibe auf die Ofen-

bank , das jüngste setzte sie aber, weil es sehr schön war,

in das iiatkfass. Die beilige Maria kam in die Stühe und

erblickte die Schaar auf der Ofenbank sitzen. Sie fing ao

beim ersleu Kinde 7.11 frageu : liisl du mein Tätlichen? und

so nach der Reih« weiter, aber keins antwortete ihr, bis

zuletzt irgendwo hinten eines zu rufen begann : Ich bia's,

Pathe ! Die heilige Maria suchte nun in der Stube herum

und fand ihr Pathchea im ttackfass- Sie uahm das Mad-

chen mit und ging mit ihm in ein Schloss. Hier, mein

Palhchcn, sagte sie , ist unsre Wobituog. In dem Schlüsse

sind zehn Stuben. Neune wirst du kehren und reine hal-

ten ; aber in die zehnte zu gehn ist verboten. Du darfst

weder durch das Schlüsselloch hineinsehn, noch sio zu

öffnen versuchen.

23»

Digitized by Google



Dotbe iasy so motka swjeru po swjatej Marinej

piikazni zadieria, ale jako Uita zaso wuridie ,
spyta

wona tola , kak by do teje zakazaneje slwy piinc möhla.

Jako bje tak a hioak pospytata a so jej niio neradii,

tykny wona jcdyo porst do klucoweje dijery, a hlej!

dys jÖD zaly wuceie, bje ztolany. Wona so slröii a

zawali sebi jön khjetsy rueje. Jako bje swjala Marja

domoj piijila, wopraia so wona börzy, ilo je z tym

porslom iinila. LibjaLkam svm labiki rjezala, wotmol-

wi woua , a duz sym so rjeznyla. Na to wozny ja

swjata Marja a dowedic ju do ljesa. Tarn sadzi ju do

jenebo ketka a prajeie: Ty sy rieposlusna byla, dal

bydi njema a ricpiindz wjacy do mojeho brodo.

Jjedicie pak po kbwili jedyn knez nimo a jeho

psaj haneilaj po Ijesn a poceitaj na jene dobo khjetro

woUy icowkaö. Tön knez prajeie swojemu pohoneej:

Dii wlak tola pohladac
1

, ito taj psaj Uk ieowkalaj.

Tön pobooi dijeie tani a naraaka jenym keiku jara

rjann knezan. A wooaj spöznaitaj, zo je njema a

woznyitaj jn sobn domoj. A dokelz bje tak rjana, da

wza ja sebi potom tön kie,z za mandzelsku. To pak

jeho mal dolbo püwdac neebaie a bje tehodla jara zla

na to satodn

A jako bje tahlej to prjeae dzjeco

psiDdze noey swjala Marja, wza to dzjecatko a naniaza

jej hnba z krju. Rano wuhladarlm so na to a jeje

piiohodaa ma£ prajeie, zo to nihdy hinab by6 nemdze,

khiba zo je wona to dzjeco zjjedta a radieie swojemu

synej , zo by ja tehodla spalic dal. Dokeli pak tön

swoju saandzeLsku jara lobowale, noebeyse so jemu to

a wön prajeie , zo cbeedia hüce woeaknyc*. A jako

bje wona to drohe dzjeco porodiila, piindie zaso noey

swjata Marja, wza to dzjecatko a namaza jej bobn z

krju. Rano wuhladacbn so zaso na to a jeje psiebo-

dna mtc prajeie, zo to wjescje oibdy hinak byi nemö-

ie, kbiba zo je wona to dzjeco zjjedla, a radieie

swojemu synej hiire hole, zo by ja lebndla spalic dal.

Dokelz pak tön swoju mandkelsku jara lubowase, 00-

cbeyie so jem* to a wön prajeie, zo obcedza tola biiee

wocaknyl. A jako bje wona tsece dzjedo porodkila,

pShidie Lei zaso noey swjata Marja, wza to dzjecatko

a namaza jej hubu z krja. Rano wnhladaehu so tez

zaso aa to a jeje plirhodua mac prajeie, so to nibdy

a na nihdy hioak byc* nemöie, kbiba zo je wona to

dzjeco zjjedla. A wona wobryia swojeho syna, zo

wön pjeo wnpöriö a swoja mandielsku do neje tyknyc"

daie. To bjeie jeoao pak jara iel a wön dijeie Um

Lange Zeit verhielt sieh das Palheben nach dem Ge-

bot der heiligen Maria, aber als diese wieder wegging,

versuchte es doch, wie es in die •

konnte. Als es dies und jei

nichts gerieth, steckte es einen Finger in das Schlüssel-

loch and siehe, wie es ihn wieder herauszog, war er

goldig. Als die beilige Maria nach Hause gekommen

war, frag sie sogleich, was es mit dem Finger gemacht

habe. Den jungen Gänschen habe ich Kohlstrünke ge-

schnitten , antwortete es und da habe ich mich geschnit-

ten. Hierauf nahm es die heilige Maria und führte es

in einen Wald hinein. Dort setzte sie es in einen Strauch

und sagte: Du bist ungehorsam gewesen, daher sei

stumm and komm nicht mehr in mein Scbloss.

Es fuhr aber nach einer Weile ein Herr vorbei und

seine beiden Hunde liefen im Walde umher und fingen

auf einmal an ziemlieh laut zu bellen. Der Herr sagte

zu seinem Kutscher: Geh doch sehen, was die beiden

Hunde so bellen. Der Kutscher ging hin und fand in

einem Strauche ein sehr schönes Fräulein. Und sie be-

merkten, dass sie stumm sei und nahmen sie mit beim.

Und weil sie so sehr schön war, so nahm sie sich der

Herr zur Gemahlin. Das wollte aber seine Mutter lange

nicht zugeben and war daher sehr erzürnt Ober die jun-

ge Frau.

Und als diese das erste Kind geboren halte, kam

Nachts die beilige Maria, nabm das Kindlein und be-

schmierte ihr den Mund mit Blut. Am Morgen erblickte

man, dass das Kind weg sei und ihre Schwiegermutter

sagte , es könne nicht anders sein , als etwa, dass sie

das Kind gegessen habe, und rieth ihrem Sohne, er

solle sie deswegen verbrennen lassen. Weil aber die-

ser »eine. Gemahlin sehr lieble , so hatte er keine Lust

dazu und sagte , sie mochten es doch noeh abwarten.

Und als sie das zweite Kind geboren hatte, kam auch

wieder Nachts die heilige Maria, nahm das Kindlein and

beschmierte ihr den Mund mit Blut Am Morgen erblickte

man dieses wieder, und ihre Schwiegermutter sagte, es

könne dies gewiss nimmermehr anders «ein . etwa,

dass sie das Kind gegessen habe, und rieth ihrem Sohne

sen. Weil aber dieser seine Gemahlin sehr liebte, so

hatte er keine Lust dazu und sagte , sie möchten es doch

noch abwarten. Und als sie das dritte Kind geboren

hatte, kam auch wieder Nachts die heilige Maria, nahm

das Kindlein und beschmierte ihr den Mond mit Blut

Am Morgen erbtickte man dieses aueh wieder, und ihre

Schwiegermutter sagte, es könne dies nun und nimmer-

mehr anders sein, ah) etwa, dass sie das Kind grgessco
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po khwilry pobladac a hlej ! jeho mandzelska sedzeie

pied pcea na zlotym stoli a dzerzeie to najmlodse

dijeeo rukomaj a na közdym bocy pak jene wot teju

druhcju dweju stejeSe. A wön dziwase so a weseleie

so riemöinjc jara a to hiice böle , jako wön wnslyia,

zo möieie wona ryiec. A wona wupoweda jemu

wiilko a prajeie tei, zo je swjata .Mai ja z tymi tsjö-

mi dijcscami k nej pÜjüa, jn z pecy wuwedla a fek-

nyta: Ty sy dosr za swoju licposluinosc cerpila, postu-

chaj pak swojrmu kiiozej a bydz zaso rycaca! A jako

woni potom In staru mar spalic cbcychu, proirie wona

Uk dolbo za nja, bac jej wodacbu. Ta pak jn potom

lez jary lubowaie.

A wona porodzi hisce wjacy dijeci a te bjecbu

wiitkc jary rjane a postnsne. A wona daie swojimaj star-

iimaj a swojiin bralram a sotram prajic, die je a zo budze

jim dnibdy njealo pöslac. To pak bjeie wiitkim jary lubo

a weselachu so , zo so jej Uk derje dze.

habe. Und sie überredete ihren Sohn , dass er den Back-

ofen beizen und seine Gemahlin hineinstecken lies». Das

that ihm aber sehr leid und er ging nach einem Weilchen

hin sehn, nnd siehe! seine Gemahlin sass vor dem Back-

ofen auf einem gnldnen Stuhle nnd hielt das allerjüngste

Kind in den Armen, und auf jeder Seite stand eins von den

beiden andern, lind er wnndrrtc nnd freute sich über die

Massen sehr, und dies noch um so mehr, als er vernahm,

dass sie sprechen konnte. Und sie erzählte ihm Alles und

sagte auch , die heilige Maria wäre mit den drei Kindern

zu ihr gekommen , hülle sie aus dem Backofen herausge-

führt und gesagt : Du hast genug für deinen Ungehorsam

gelitten ; gehorche aber deinem Herrn und sei redend

!

Und als man dann die alte Mutter verbrennen wollte, bat

sie so lange für sie , bis sie ihr verziehen. Diese liebte sie

aber hierauf auch sehr.

Lud sie gebar noch mehr Kinder , und die waren alle

sehr schön und gehorsam. Und sie liess ihren Aeltern,

Schwestern und Brüdern sagen , wo sie sei , und dass sie

ihnen bisweilen Etwas schicken würde. Das war aber Al-

len sehr lieb und sie freuten sich, dass es ibr so gut erging.

Prmo pärro prawa HORlmtr.

(Wot K. Smolerja Lazu.)

Bje.se pak hajnik, kolryi mjejese syna . kii bjese

tei hajnik. Wön jeho do cuzeje zemje pösta, so by ja

tebi wobbladat a hisce njeslo piiwnknyl. Dnz psiiidze

wön do jeneje korrmy , diel cuzeho muza namaka , z

koirymz so do ryei da. A wonaj powedaitaj sebi wie-

lake nowinki, bae tei wot prawa ryiec poieltaj. A
cuzy muz prajeie , zo reoie so za peöezy tei lo naj-

ricprawiie za prawo iiinic dac. Hajnik pak mjeneie,

co prawo pieco prawo wostaiie, a jako cuzy mal pra-

jeie, zo cbee tsi sta tolef za to zastajic, da fekny

bajnik , zo ehee swoju blowu zastajic. Cuzy mui bjeie

X Ly m z poknj um , a wonaj wucinistaj , zo eheetaj so

tebodla Ujoch ryenikow praiec. Wonaj dljeitaj k

prjeriemu ryönikej a tön prajeie, zo je möino, ca pe-

nezy riepramo sa prawo Minie. Potom dzjestaj k

drobemu. Tön tei prajeie, zo möie so za penezy rie-

,
prawo za prawo ieinic. Na posledku dzjeilaj k tsece-

no. Töo pak jimaj tei prajeie, zo möze so za penezy

neprawo za prawo ieinic. Potom dijeitaj zaso domoj

a dokeli bjeilaj cylicki dien wokolo khodiitoj , pÜu-

dieilaj bakblej wecor pozdije da teje korimy. Cuzy

Reell« bleib« Immer Rech«,

(Von K. Schmaler in Lohsa.)

Es war aber ein Förster, welcher einen Sohn halte,

der auch Förster war. Er schickte ihn in die Fremde, da-

mit er sich dieselbe besehe und noch etwas dazu lerne. Er
kam daher in ein Wirthshaus, wo er einen fremden Mann
antraf, mit welchem er sieh in ein Gespräch einliess. Und

sie erzählten einander allerhand Neuigkeiten, bis sie end-

lich auch über das Recht zu sprreben anfingen. Und der

fremde Mann sagte , dass sich für Geld auch das grösste

Unrecht in Hecht verwandeln Hesse. Der Jäger aber mein-

te , Hecht bliebe immer Herdt. Und als der fremde Mann

sagte, er wolle am 300 Thaler wetten, so sagte obiger, er

wolle seinen Kopf verpfänden. Der fremde Mann war das

zufrieden, und sie machten ans, dass sie sich deswegen

bei den Hechtskundigen befragen wollten. Sie gingen za

dem ersten , and der sagte , es sei möglich , für Geld Un-

recht in Recht zu verwandeln. Dann gingen sie zo dem

zweiten. Der sagte auch, dass sieb für Geld Unrecht m
Hecht verwandeln liesse. Endlich gingen sie za dem drit-

ten. Der sagte ihnen aber auch, dass sich für Geld Unrecht

in Recht verwandeln liesse. Hierauf gingen sie wieder

nach Hause , und weil sie den ganzen Tag umhergegangen
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mu£ wopra&a so pak hajnika, bat ojct hüte piecy

newjeri, zo möie so za periezy najneprawise za prawo

icinid, a hajoik wotmolwi, zo to skoro po prajeojo

tyeti Isjöch ryinikow wjeriii dyrbi, börnje so jema lola

prawje nechalo. Cuzy maz cheyse jomu hlowu wosia-

jic , jeli zo ebee Ui sta tolef daci , ale jako wonaj wo
lo ryce&laj , p&iridze lam jedyn clowek, kiz cuzeho mu-

za aaryea, to dyrbi pSi tym woslac, itoi staj predy

wBciniloj. Wdn pak to lola lieicini, ale wza jemu ze

zehliwym seiezom jenoz swjetlo jeho woii a praje&e

psitym, zo che* ledom tei wjeric, zo prawo awjeci

prawo wostarie, dyz bodze hajoik zaso widiec möe.

A hajnik prosesc knrcuiarja, zo by jebo na prawy

poc do mjesta dowedl. Tutön jeho pak na päd k li-

beney dowedie a dijese swojn slronu. Jako bjeie haj-

nik kusk dale plijsol, bjeSe paca koiic a wön styieie

hidnace biä. Wön dale nemözeie a wosla we tej na-

diiji lezo, zo budze drje tam na ranje njechton p&äct.

Po malcj khwiley wuslysa wdn pikot, polom piiiidze

zwo njeehtö a dolbo nelrajcse, da so tien piiwda.

To bjeebu pak isjo duchojo , kiz noey swoje cjelo wo- t

poicichu a na swjeci wselake riekazanslwo cjerjachu*).

Woni pofachu bez aobn rycec a jedyn prajeie : Dzensa

je Ijcto a dien , zo smy tuhlej bromadzje byli a le

drobe skulki, kotrez Ijeto pfedy scinirhmy, wupowe-

dali. Ljeto je zsso nimo a cas tudy, zo bychmy zho-

niii , slo je bez nami zaodzenym Ijeci najljepsi skulk

wuwedt. Tön prjeoi wotmolwi a dzele : Ja sym mje-

Bci Rainuli wobydlerjam jich wodu wzal, jim möie so

pak biJce pombac, dyz njechtö wananka, Slo to iörlo

baci. Sto da lo je? praji drubi, a prjeni wolnolwi

:

Ja sym wulku krokawu na to zorlo sadiil, z kolreboi

ta woda bewak bjezi ; wozäc so ta prei , da so woda

*aso iörli, kaz pfedy. Drubi praji: Ja sym Sara-

Itawskej pryncesyni nacinM, zo so jeje rjanosc mibe

a wona wuskrie hac do kosci; tola möze so jej pom-

bac, bejzoli so tön sljeborny bozdz, kiz wuäe jeje

loia tsi, wucebric. Tfeci praji: Ja sym wiera jenem«

') Lad wjeri, z» bot lym, jake flowek »pi, jeke duek z

neka »nie a aecy kkwila wakalo khsdiic mixt. Iii saax-mn pn-

wedacha »ot holey, kotrax «eki kuzdy wreor harayk wady k

««'ojenu luiej itaji, ze ky jeje dach, dji ky >o jema snidz

wody rkcyto, daUko liic aelrekat. I'ieloi w«na >• bojnc, za

»ob! 10 saaaa zakludili • wvaa »olom aiorla watUe dyTbjata.

8.

I] warea, kamen sie erat spüt Abends in das Wirtbsbaus.

Der fremde Mann frue; aber dm Jixer, ob er noeb immer

nicht glaube, das» sich Tür Gold das grösste Unrecht in

Recht verwandeln licsse , und der Jäger antwortete, dass

er dies beinahe gemäss des Ausspruchs der drei Kcchtskun-

l

di)(cn glauben müsse, obgleich er keine rechte Lust dazn

habe. Der fremde .Mann wollle ihm jodoeb den Kopf lassen,

wenn er 3U0 Thaler geben wollte ; aber aU sie hievon

sprachen , kam ein Mensch , der den imudt'n Mann über-

|

redete, er solle bei dem bleiben, was sie vorher ausge-

macht hatten. Lr tbal dies jednrb nieht, suiMlern nahm ihm

durch ein glühendes Eisen das Lieht »einer Augen, und

sagte Iii e bei, dass er darin auch glauben wolle, Kecbl bleibe

in der Welt Recht, wenn der Jäger wieder würde sehen

können.

Und der Jäger bat den Schenkwirlh , er möge ibn auf

den rechten Weg zur Sudt bringen. Der braehte ihn aber

auf denWeg zum Galgen and ging seines Weges. Als nun

der Jäger ein Stuck weiter gekommen war, hatte der Weg
ein Ende und er hörte es eilf schlagen. Er konnte nicht

weiter und blieb in der Uoffhung liegen , dass dort wohl

Jemand am Morgen hinkommen würde. Nach einer klei-

nen Weile hörte er ein Geknister; hierauf kam wieder Je-

mand und es dauerte nicht lange , so kam ein Dritter dazn.

Da* waren aber drei Geister, welche Nachts ihre Leiber

verliessen und in der Welt allerhand Unheil anrichteten*).

Sie Gngen an unter einander zu sprechen und einer sagte

:

Heute ist es Jabr und Tag , dass wir hier beisammen wa-

ren und eins der thenern Werke, welche wir das Jahr vor-

her ausgeführt hatten, erzählten. Ein Jabr ist wieder vor-

über und die Zeit da , dass wir erfahren sollen , wer unter

uns das beste Werk ausgerührt hat Der Erste antwortete

und sagte : leb habe in der Stadl Ramnla den Einw ohnern

das Wasser genommen ; es kann ihnen aber geholfen wer-

den, wenn es Jemand ausfindig macht, was den Quell ver-

dämmL Was ist denn das ? sagte der Andere und der Erste

antwortetet Ich habe eine grosse Kröte auf die Quelle ge-

setzt, woraus das Wasser sonst Biesst ; wird diese wegge-

nommen , so quillt das Wasser wieder , wie vorher. Dur

Dritte sagte : Ich habe die Prinzessin von Sarahawiu be-

zaubert, dass ihre Schönheit schwindet und sie vertrocknet

bis auf die Kaorhcnj es kann ihr jedoch geholfen werden,

wenn der silberne Nagel, der über ihrem Bette in einem

*) Da» Valk fUoht, da» wäkread dm «io Maasch Mhlllt, Min
GcUt iba vertasita »ad piackta eiac Zehl*n£ lucbentaadela kuaoe.

Mir leibst waxda tob tioem Madcbeo erzählt, das* »Je jedes Abrud

eiaea Topf Bit Wewer aa ihr Bett »teile, damit ikr CeUt, wenn er

vielleicht daia Appetit halte, nicht ta weit gehea brauche. De««

•ie befürchtete, er köao« sich Ittchtlick hiebei verirren und ii«

miUste d»n ladt Malkea. 8.
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swjrtlo jeho woii piez zehliwo zelczo wzaci dal, toll

möic so jcmu pomliar . hejzoli sebi swojrj wori z lej

wodu womaea, kolrai so we sludnifey riedaloko tuteje

sibcdcy namaka. Pnlom inj rsei dwanate dyri a ii tsjo

vi nydom zhuhichu, hajnik pak wobkhowa sebi wSitko,

iloz bje slysal, a weselcsc so, zo moze swjetlo swo-

jej« woci zaso dösUc.

Nazajtr« rano wuslysa wön, zo njedze njeehtön

nimo jjedze a proiese lebo , zo by jemu ludii z mjesU

pdstal, kiz bychu jcmu prajili, die je ta dobra sludnieka.

Potooi pSiddze wselaki lud k denn, ale n ichtot» jema

tu studnicku wukazac tiemdzese , bai M posledka jena

star» zona. Wön so tarn dowesc
-

dase a jako bje sebi

swojej woii wurayl, ddsU tei na mjesci swjello swoje-

ju woii.

Wdu prasse so njetk nydom za mjestom Ratnula

a pusci so tarn. Jako bje tarn psijsot, piipowedze wön

borzy radzi , zo chee jim jicb zhubenn wodu zaso na-

makac. Rada wotmolwi jemu pak , zo je jicb Um dose

pobyto n mjesto wele periez na nieh wazito, ale kadyn

deje nico psiholowal, a zo nocheedia teho dla, dokeli

je tola wsitko podanno, z tcj wjecu nico wjaey einic"

mjci'i. W6n pak prajese, zo chee wäo darmo emic\

jeno zo jemu njeito wolrockow k pomoey daci zeebce-

dka. To so sta. Jako woni tak daloko ryli bjechu,

dzez te piiprawy, po kolrychz woda hewak bjeiesc,

do leho idrla sapololene bjeeba, pösla wön wsilkieh

dzjelacerjow pree a hfcbaäe hüce sam roaly kusaik a

hlejl na tym zdrii sedzeSe krokawa kaz kbachlonk.

Wön ja prei wali a nydom poca woda bjeiec • p«

matej khwili bjeebu wsitke sluduje z wodu napjate.

K jeho iesei hotowase pak rajesto wulku boseinn a za-

placi jema jeho skatk z wele penezami.

Wön dzjese polom dale a psindie do Sarahaws-

keje. Tarn zhoni po krötkim casu, zo je ta prynee-

syna tak khora, kaz slyial bjeie a zo jej zadyn Ijckar

pomhac riemöze, zo pak je kral »labil , zo dyrki ju Ion,

kolryt jeje khoroscje zahojie möze, za zona krydnye.

Wön wulmIowa so teho dla jara renje, döiidze na kra-

lowski hröd a prajese Um, »o je z datokeho kraj»

p&ijsol a zo ebee tej pryncesyni pomhac. Kral wotmot-

wi jemn, zo skoro iana nadkiju wjaey nima; ale zo

chee tola biiee z «im spvtae. Hajnik prajese , zo cbee

po swoje Ijekafetwo döW. Wön woleddle oakupi

wüelaki slödki nerjad a dzjese potom k tcj pryncesyni.

Wön da jej tu prjenju dijcliznu a wobblada sebi, we

Balken steckt, herausgezogen wird. Der Dritte sagte: Ich

habe gestern einem das Licht seiner Augen durch ein glü-

hendes Eisen nehmen lassen ; es kann ihm aber geholfen

werden, wenn er sich seine Augen mit dem Wasser, wel-

ches sich in einem Brünnlein unweit dieses Galgens befin-

det, benetzt. Hierauf schlag es in der Stadt zwölf, und

die drei verschwanden plötzlich , der Förster merkte sieb

aber Alles , was er gehört halte und freute sich , dass er

das Lieht seiner Augen wieder erhalten könne.

Am Morgen des nächsten Tages hörte er, dass irgend

wo Jemand vorbeifahre nnd bat diesen, er möchte ihm

Leute aus der Stadt schicken , die ihm sagen könnten , wo
das gute Brünnlein sei. Darauf kam mancherlei Volk zu

ihm , aber Niemand konnte ihm das Brünnlein ausheissen,

als endlich eine alte Frau. Er liess sich hinfuhren, und als

er sich seine Aogen gewaschen halle , erhielt er auch auf

der Stelle das Liebt seiner Augen.

Er frug nun alsobald nach der Sudt Ramula und be-

gab sich dahin. Als er dort angekommen war, meldete er

schnell dem Ralhe, er wolle ihneu ihr verlornes Wasser
wieder auffinden. Der Rath antwortete ihm aber, es wären

ihrer schon genug da gewesen und die Sudt hätte viel Geld

auf sie verwendet , aber keiner habe Etwas zu Stende ge-

bracht, und sie wollten daher, weil doch Alles vergeblich

wäre, Nichts mehr in dieser Sache zu than haben. Er
sagte aber, er wolle Alles unenlgeldlicb thun , weuu sie

ihm nur einige Knechte zu Hülfe geben wollten. Dies ge-

schah. Als sie so weit gegraben hatten , wo die Vorrich-

lungei, vermittelst welcher das Wasser sonst Iiiesst, in

den Quell angebracht waren, schickte er alle Arbeiter weg
and grub noch selbst ein kleines Stückrhen, and siehe! auf

der Quelle sass eine Kröte so gross wie ein Ofentopf. Er
wälzte sie ab nnd sogleich fing das Wasser an za fliessen,

und oaeh einer kleinen Weile waren alle Bronnen mit Was-
ser angefüllt Zu seiner Ehre richtete dieSudt eine grosse

Gasterei aas und bezahlte ihm sein Werk mit vielem Gelde.

Er ging hierauf weiter und kam nach Sarahawin.

krank sei , wie er es gehört halle und dass ihr kein Arzt

helfen könne ; der König habe aber versprochen , dass sie

der, weicher ihre Krankheit heilen würde, zur Gemahlin

bekommen solle. Er kleidete sich daher sehr schön an und

ging auf das königliche Schloss und sagte dort , dass er

aus fernem Lande gekommen sei und der Prinzessin helfen

wolle. Der König antwortete , dass er fast keine Hoffnung

mehr habe , aber er wolle es doch mit ihm versuchen. Der

Jäger sagte , er wolle seine Arznei holen. Er ging weg

und kaufte allerhand süsses Zeug zusammen, und begab

sich hierauf zu der Prinzessin. Er gab ihr die erste Pui-

Digitized by Google



IM

kolrej hfedäi tön sljeborny hözdi tsese. Na druhi dir.',

rano psindie tan zaso, da jej zaso njeilo swojeho Ije-

kafslwa a psimny piitym za ton hözdfc a torhaie tak

njöa, hai so hibac poca. Popotnja biiom

cujeJe , zo je jej Ijepe. Tseci dien psindzc

wön zaso, a jako pryncesyna ljekafstwo k sebi wzase,

psimny wön zaso za tu hrjada, wnceze tön bozdz ciscje

won a lykny jön skraclzu do dybzska. Piipolnju bjrsc

pak pryncesyna wolkborela, zo cbcyse sobu wobedo-

;, a kral pseprosy hajnika k wulkemu wobedej. A
ni wnstajicbu, dy dyrbi kwas bycij bajnik wnmjeni

sebi pak, zo smjel predy büce domoj dojjec.

A jako bje won domach pobyt, psindze wön zasy

do teje korfmy, dzei bje swjelto swojeju wocow zhu-

bil, a ton cuzy mui bjeie tarn tez. Wonaj poceitaj sebi

zasy wielake nowinki powedaö a bajnik spomni na to,

itoz bje spody iibeucy slysat, na swoje wodu nama-

kanje, pryncesyon wustrowenje a na posledku tez na

to, kak bje swjctio swojeju wocow zaso dostal, a pra-

jele , zo dyrbi cuzy mui njetk wjcric , zo prawo swjeiä

prawo wostarie. Cuzy mui dziwaie so jary a prajeie,

zo chcc wjeriö.

Polom dzjese bajnik dale a psiödzese k swojej

pryncesyni a mjejekaj wulki kwas eyly tydzen pospöchL

Cuzy mui wumysli sebi pak , zo tez pod sibencu pön-

die, snadz mdht lez tajke wjccy zbonic, kaz bajnik a

potom tez njekajku pryncesynu za zonu krydnyö. A jako

bjele so to Ijelo minyto, dijeie wön tarn. Wön sly-

iese bidnace bici a po maloj khwilcy wuslysa wön pi-

kot, potom psindze zaso njccbtö a dotho lietrajele, da

so tseci psiwda. Woni pocachu bez sobu rycec a jedyn

prajese : To nihdy binak neje, tonse ljeto je nas jedyn

wotposlucbal
,

pselok wsilko, itoz bjecbmy naciniti, je

nam skakene. My cbceay loia pfedy, bac sebi zuo

nase skulki wupowedamy . wso psepytac. Nydom poca-

ebu woni pylac a namakachn teho cuzebo muza. Woni

rozlorhnychu jeho na tsi krucbi a pojsnycau je na tsi

roiki libency.

Jako pak tön sUry kral wumrel bje, wzacbu baj-

nik« za krala a jcli zo wumret neje, da kraluje hisöe

die Dsn im dien a dzcrzi swjeru na to, zo by prawo

we swojim kraleslwi tez stajnje prawo

tion und besah sieb, in

gel steckte. Des andern Tages früh kam er wieder bin,

gab ihr wieder von seiner Arznei und fasste dabei den

Nagel und rüttelte so lange an ihm , bis er sich zu be-

wegen anfing. Nachmittags fühlt schon die Prinzessin,

das» sie sieh besser befinde. Am dritten Tage kam er

wieder, und als die Prinzessin die Arznei nahm, fasste

er wieder an den Balken und zog den Nagel heraus und

steckte ibn heimlich in die Tasche. Zu Mittage war die

Prinzessin aber gesundet, so dass sie mit za Mittag spei-

sen wollte, und der König lud den Kursier zu einem

grossen Mittagsmable ein. Und sie setzten es Test, wenn

die Hochzeit sein solle, der Förster brdung sich aber,

dass er vorher eine Heise nach Hause machen dürfe.

Und als er zu Hause gewesen war, kam

in das Wirthsbaus , wo er das Liebt seiner

loren hatte , und der fremde Mann war dort auch. Sie

fingen dort an,

er unter dem Galgen gehört bitte und seiner Wasser-

auffindung , der Heilung der Prinzessin an

dessen, wie er das Licht seiner Augen wieder

habe und sagte, dass der fremde Mann nun glauben

müsse, dass Recht in der Welt Hecht bleibe. Der frem-

de Mann wunderte sich sehr und sagte , dass er glau-

ben wolle.

Hierauf ging der Förster weiter und kam zu seiner

Prinzessin und hielten eine grosse Hochzeit eine ganze

Woche lang. Der fremde Mann nahm sich aber vor,

auch unter den Galgen zu gebn , vielleicht könnte er auch

solche Dinge erfahren wie der Förster, und dann auch

irgend eine Prinzessin zur Frau bekommen. Und als das

Jahr verflossen war, ging er bin. Er hörte es eilf schla-

gen und nach einer kleinen Weile hörte er ein Gekni-

ster ; hierauf kam wieder Jemand , und es dauerte

lange, so kam ein Dritter dazu. Sie fingen an

einander zu sprechen, und einer sagte : Das ist 1

mehr anders , vorm Jahre bat uns Einer behorcht , denn

Alles , was wir gethan hatten , ist uns verdorben worden.

Wir wollen doch , ehe als wir uns wieder unsre Tbaten

erzählen, alles durchsuchen. Sogleich fingen sie an zu

suchen and fanden den fremden Menschen. Sie zerris-

sen ihn in drei Stücke und hingen sie an drei Ecken des

Galgens.

Als aber der alle König gestorbeu war, nahm man

den Förster zum König , und wenn er nicht gestorben ist,

so regiert er noch heutigen Tages und hält genau darauf,
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DyterbenaM.

(Z Wratslawskeje Serskeje nowiny.)

Bjese pak njehdy wosebny , poböiny knez z menom

Dyterbernat, Uk poböiny, zo möiese swoju drastu do

slöncnych pröskow pojsec a zo so bojec" rietrebaie, zo

by na zemja delje panyta. Wön dije&e köidy boii

dieii ke msi a wnlilada tarn njehdy certa za woltarjom

sedzo , kak wön mcna wsitkich tyeh na jenu krnwjaco

koiu napisowale, kolsii cyrkwi spachu. Gert bjese

pak koiu eisc'je renje napisal a poia ju tehodla ze zu-

bami nacahowac, zo by htfceu wjacy na nju pisar

möhl. Wona wusuny so jemu pak na jene dobo a wön

prasny so lak z btowu do sijeny zezady so, zo jemu

jedyn zub wopaie. PSi tym nemöieie so Dyterbernat

smeca zdzerzec. Dokeli bje so pak eyrkwi smjal, da

jemn höh Inby knez to za wulki brjecb piicpi. Jako

bje Dyterbernat domoj psijsol, elicyie wön swoju drastu

zaso do slöncnych pröskow pojsnyc, ale le ju wjaey

nedxeriachu a wona paze na zemju. Ka to to wön

rozhniwa a cbeyie bohu lubemu knezej tez njeslo k lubu

scinic. A wön wozny drebeiicli a c'isny je do swojich

ikörnjow a kbodiese taL leptajo na boiim darom.

Tehodla wotwedie jeho borzy wöz wule zemje a wön

jjezföi Um swojeje zlösrje dla hiJce hai do diensni-

Seho dnja.

Il«er

(Ans, Srrska )

Es war aber einmal ein vornehmer , frommer Herr

mit Namen Diter Bernhard, so fromm, dass er seine Klei-

dung in die Sonnenstäubchen hängen konnte , ohne zu

furchten , dass sie auf die Erde fielen. Er ging jeden

Sonntag in die Kirche und erblickte dort einst den Teufel

hinter dem Altäre sitzen, wie er die Namen derjenigen

auf eine Kuhhaut schrieb, welche in der Kirche schliefen.

Der Teufel halte aber die Haut ganz und gar vollgeschrie-

ben und fing sie daher an mit den Zähnen auszudehnen,

damit er noch mehr aufschreiben könnte. Sic entschlüpfte

ihm aber auf einmal und er schlug mit dem Kopfe so an

die Wand hinler sich , dass ihm ein Zahn ausfiel. Hier-

bei konnte sich Diter Bernhard des Lachens nicht enthal-

ten. Weil er aber in der Kirche gelacht hat, so rechnete

ihm dies der liebe Gott als eine grosse Sünde an. Als

Diter Bernhard nach Hanse gekommen war, wollte er

seine Kleidung wieder in die Sonnenstäubchen hängen,

aber diese hielten sie nicht mehr und sie fiel dort zur Er-

de. Darttbrr erzürnte er sich und wollte dem lieben Gölte

auch etwas zum Possen tbnn. Und er nahm Brosamen

I*
und warf sie in seine Stiefeln und schritt einher, indem er

so Gottes Gabe mit Pässen trat. Deswegen entführte

ihn bald ein Wagen in die Luft und er fährt dort i

I Bosheit wegen noch bis zum heuligen Tage i

\U«i. Volk.Hrdtr II. 24
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II.

Serske pslslowa a p«i§lowne röncka.

Wendische Sprichwörter
and

sprichwörtliche Redensarten.

24»

Digitized by Google



Die Sprichwörter 1— IM sind au der Obcrlaaaitz , 185— MI au der Niederlauiu. Die Mehrzahl der oberweadiicben

wurden von Schmaler «a» den Monde de* Volks aufgezeichnet, einige verdicken wir dem Herrn Putor Seiler ao» Lobsa und dem
Herrn Pfahl au Preiiebwitz, andere tot ans die Senka nowiaa der Leipziger eberl. PrcdigeTgeaellicliaft dar. Unter dea aieder-

wendischen sind einige ron Herrn Komet; miurelheiU , aadare aai Haaptmaeni niederw- Grammatik Benommen, mehre ran Schmaler

gebort nad aufgeschrieben.
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1.

Bily nebitebo riese. Der Geschlagene trügt den Ungeschlagenen.

Der Bedürftige unterstützt den, welcher es bei weitem weniger bedarf; der zn Schaden nnd Verlast Gekommene

überträgt «och noch den , welcher keinen Schaden nnd Verlnst erlitt ; der Betrogene hilft guünülhig dem Betrüger fort.

Das Sprichwort wird durch das Mährrhen No. 6. S. 164. trefflich erläutert.

2.

Bje Ijedy ndhc* War ein Fingernagel knum

A bu z üeho löhc. Und ward eine Elle draus.

Eine Kleinigkeit wird zu einer grossen und bedeutenden Sache gemacht. Der Deutsche spricht : Viel Geschrei und

Wolle ! oder : Er macht aus einer Laus <

3.

Bjele z wdeka beru. Sie nehmen Einem das Weisse aus dem Auge.

Wird von Leuten gesagt die in ihrer Habsucht unersättlich sind und in ihren Forderungen mit andern

4.

Bjelej rucey nosy. Weisse Händchen hat er (sie, es).

Sagt man von denen, welche müssig gehen und nicht arbeiten wollen oder nichts zu arbeiten haben.

5.

Boduli, da dzi zpuca. Sind sie stössig, geh' du aus dem Wege.

i:

6.

Bohatu zonu je sebi wzal Einr reiche Frau er nahm

A knejstwo psrdal. Und um seine Herrschaft kam.

1 1 Nährt ein Weib den Mann , so muss er der Spielmai]

7.

Bobatych kochen kdzdemu rietyje. Der Reichen Küche gedeiht nicht jedem.

8.

liojij so , TO bnd&e ei rii Fürchtest du, es mochte deinem Arsch

Na blowu akoä<f? Dir auf deinen Kopf zu springen?

Sagt man zn einem Furchtsamen.

9.

Böle kbwatai, metie rndie«. Je mehr du eilst, je wenger kannst.

Eilen tfant nicht gut: Eile mit Weilet EUesehr braoh den Hals. Eilen macht oft Heulen. Wer zn sehr eilt wird

langsam fertig. Eil' nicht zu sefcr, bedenk' die« wohl, die Zeit bringt Rath wie man thun soll.

Digitized by Google



190

10.

Hole SparaS , böte smerdzi

Je tiefer man in die Sache eingeht, je

die Schlechtigkeit derselben heran».

Brunka so radf wodii tuoka.

Je mehr n.ans , je mehr stinkt's.

11.

so prophezeit man

Die Binse tunkt sich gern in's Wasser ein.

uses Wetter and UeberscWmmungen.

Wer Ordnung hält,

Dem mangelt nie das Geld

König 1.

12.

Bydi zrjadny,

Da nebudzes nihdy zadny.

OrdnuDg hat Gott lieb, sagen die frommen Deutschen: Ordnung hilft

Wahlspruch und selbst der Franzose spricht: Hieux vaul regle que reute.

13.

r.im wjaey so psikladuje,

Cim böle so pali.

In ahnlichem Sinne sagt der Deutsche : Ein Brand brennt nicht lange.

14.

Cma ludzi rirjjc, alc spowala. Finslerniss frisst die Leute nicht anf,

sondern bringt sie nur zu Falle.

Die Nacht ist keines Menschen Freund , sagen die Leute und fürchten sieh im Finstern vor manchem Unbestimmten,

Formlosen und Unheimlichen
,
Gespenstern und dergleichen : aber 's ist nicht so gefährlich wie sie denken. Dagegen

kann man wohl im Finsleru stolpern und fallen — auf mancherlei Weise , um so eher da in der Nacht alle Kühe

schwarz und alle Katzen grau sind. Das Volk mag wohl nicht unrecht haben, wenn es sagt: Nachlwerk schämt

sich gern.

15.

Dyi je juSka jara slodka, Ist dio Brühe gar so süss,

Da so rady borzy wutunka. Wird gar bald sie ausgetunkt gewiss.

Zu grosse Freundschaft und zu übertriebene Liehe haben selten Dauer, nehmen oft ein schnelles Ende. Die Brühe

mos* gewürzt werden. Amanlium irae amoris inlegratio est. (Terenl.) Liebes -Zank, Liebes -Dank.

Zank haben. Lieb
1

ist Leides Anfang.

Freilich wohl; an Call* und Honig fruchtbar ist der Liebesgott;

Süsser giebl er uns zum Vorschmack, Bittres dann zur Sättigung.

Dobra nedicla ebee mjec dobru pondielu.

16.

Ein guter Sonntag will einen guten

17.

Dy by koza dljezsu wopui mjela, Wenn die Ziege einen langem Schwanz hätte,

Da by njekotrymzkuliz woci wnbita. So würde sie Manchen die Augen ausschlagen.

Sagt man ron Leuten , die gern Unheil anrichten würden , wenn sie nur die Macht hätten. Auch die Schwaben

haben ein ähnliches Sprichwort von der Ziege , Wer die Geiss anbindet, muss sich hüten.
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18.

Dvz mim, da ham. Hab' ich was, so fss' ich was,

Dyi nimas., d« träfe». llab' ich nichts, so darb' icb das.

Das wirft man denen in den Bart, welche sorglos in de« Tag hinein leben, ohne an die Zukunft so

19.

Dyi nuza z duremi nuts die, Kömmt die Nolh zur Hiür in's Haus,

Da pieceljo z wdknami won skakaju. Springen die Freunde zom Fenster hinaus.

UeheraH klagt das Sprichwort über eigennützige Freunde: Freund in der Noth, gehn zehne auf ein Loth; nnd

so sie sollen behülflich sein, geha zehne auf ein Quenlelein. — Freundes Hülfe reitet auf der Krebspost (der

Ochsenpost) — Freunde dieweil man hat. — Siedet der Topf, so blühet die Freundschaft. Ami de table, est

vc ritable. — Amigo del buer lempo, muda se con et rieuto.

Zahlreich sammeln um's Mahl und den Becher sich flnehs die Gesellen;

Aber zur ernstlichen Thal bleiben dir

Dyi so pohoncej ksodzileo a proierej Wenn sich dem Kutscher der Peitschenslock

Kij ruey zhrjeje, Und den Bettler der Stock in der Hand

Da fcadyn lohey riepnici. So lässt ihn leicht keiner mehr gehn.

Wenn einer ein Geschäft tüchtig und eifrig betreibt, so wird's ihm lieh und leicht and er giebt et

wieder auf, lasst sich'* auch nicht leicht aus der Hand winden.

2t.
Dyi so Ion snjeik naridze. Wenn der Schnee fällt ein,

Da so ta sceicUfka zandie. Wird der Steg rerschnei'n.

Andre Ursachen, andre Wirkungen: Umstände verändern die Sache— oder, wie es Seiler erklärt, — wenn die

Liebe erkaltet, wenn Abneigung oder Hindernisse eintreten, so hört es mit den Besuchen auf.

Dyi sttre woly 'hraja, Wenn die alten Ochsen spielen,

Cbce so wedro piemjenic'. So will sirb's Wetter ändern.

Wenn alte Menseben sieh läppisch und leichtsinnig, wie junge Kerle benehmen, so bandeln sie unnatürlich, gleich-

wie man an gewissen Thieren ein ihrer Natur sonst nicht eigentümliches Gebehren wahrnimmt , wenn das Welter

23.
Dyi won zelena iabka, Wenn der Laubfrosch schreit,

Da so rady kapka. Ist der Regen nicht weit

Eine Wetterregel die auch symbolisch ood analogisch auf andere Verhältnisse angewendet wird , wenn mau he-

merklich machen will , dass die Vorzeichen einer nahen Veränderung schon da sind.

24.
Dicwjata woda wot pcluski. Das neunte Wasser von der Windel.

Sagt man von weitlänftigen VerwandschaDen. Im Detitschen spricht man auch Ton Verwandten aus der

Bitte und *em spöttisch hinzu i Seiner Mutter Kuh Bruder war ein Ochse.

25.
Diel je dobra mos, Wo man ist gut gesinnt

Tarn je rama dost". Ein jeder Platz gewinnt.

Geduldiger Schafe gehn riel in einen Stall.
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Diez di Inba, Um roace. Wo's feucht ist, da wächst es.

Wo die Umstände gflnstig sind, da gelingt und gedeiht Alles wohl.

27.

Dzjeci cuzemu khljebej rjekaja calu. Kinder nennen fremdes Bröl Semmel.

Sagt man von denen, die nur das Fremde gut finden. Leider bat das deutsche Sprichwort einen sehr umfassen-

den Sinn nnd ein weites Gebiet: Fremd Brot schmeckt wohl.

28.

Hordosc uiam darmo, Hoffarth hab* ich umsonst,

Pokrtu kbljeba dyrbju sebi knpic. Ein Laib Brot muss ich aber kaufen.

Sagt man von denen, die lieber Noth leiden, als das stolze Wesen lassen.

29.
Htod je riepsecel. Der Hunger ist ein Feind.

Der Deutsche sagt : Hunger thut weh — Hunger ist ein scharfes Schwert — Hunger ist en Unger — der

ger ist Niemands Freund.

30.

Ja sym pluwy pozcowal, Spreu hab' ich mir nur geborgt,

A cislu psericu dyrbju zasy dac. Und muss doch buler Waizcn wiedergeben.

Sagt man, wenn man für eine kleine Gefälligkeit hundertfach bezahlen muss.

31.
Ja Uro trechich kaz cert do horncow. leb traf dort, wie der Teufel in die Töpfe.

d. h. ich kam übel an.

32.
Jej dawno böcki scerkolaja. Ihr klappern längst die Kerne.

Sagt man von heiratbstustigen Mädchen, welche schon über die Blülhenzeit hinaus sind. Auch im Niederwend.

Jej dawno packi seerkoen.

33.
Jeje {esc za nej bjeba. Ihre Ehre läuft hinter ihr her.

Sagt man von Einer, die ein ausserebeliches Kind hat.

34.

Jemu hnba die, kaz mlonske kopicko. Dem geht der Mund wie eine Mühlklapper.

Der deutsche Bauer sagt: wie eine Dreckschleuder.

35.

Jemu Njemc na bubu bije. Ihm schlägt der Deutsche auf den Mund.

Sagt man von Deutschen, welche das Wendische erlernt haben, aber doch b«r« lassen, dass sie deutscher Ab-

kunft sind.

36.

so dze kaz knezim zastojnikam. Ihm gebt's wie herrschaftlichen Bedienten.

d. h. mietet schleckt.
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37.
Jencbo Stoma dla bola neparie. Eines Baumes wegen Mit der Wald nicht.

Im Deutschen : Eine Schwalle macht noch keinen Sommer — Einer lisst «ich eiuessen, einarbeiten — wenn

anch einer von einer Sache zurücktritt, seine Partei verläsat, so geht sie doch fort.

38.

Jicb pos a nas poa staj njedy Ihr Hund on

s jeneje iklj« jjedloj, aus einer Schüssel

a und

39.

Jicb wö7 je so njedy z naSeje luzje napil. Ihr Ochse hat einmal aas unsrer Pfütze

wird yon weitläufigen Verwandischarten und oberflächlichen Bekanntschaften gesagt. S. oben No. 24.

40.
Kajawki su newrdcawki. Die Reue bat keinen Rückweg.

Geschehene Dinge sind nicht mehr zu ändern, wenn man sie auch noch so sehr bereut. Geschehene Dinge lei-

den keinen Rath. Cosa fatta copo ha.

41.

Hajkiz kored, ujki wukoren. Wie die Wurzel, so der Scbö'ssling.

Der Apfel lallt nicht weit vom Stamme: Kinder sind, vorzüglich im schlimmen Sinne, ihren Aeltern ähnlich.

42.

Kai je böh tym bnram dal, Den Bauern Kraut der Herr gegeben hat,

Z mjasom je pak do mjesU bnal Doch mit dem Fleische fnhr er in die Stadt

Die Bürger in der Stadt rühren einen guten Tisch,

43.
Kefk ma wuSi, polo ma woti. Der Stranch hat Ohren, das Feld bat Augen.

Das Deutsche : Die Wände haben Ohren. Im Niederw.: Polo (plön) ma wocy, ker ma huiy. Das Feld (die

Ebene) hat Augen, der Strauch hat Ohren.

44.
Khromy so najskefe podsune. Der Lahme gleitet am ehesten aus,

d. i. de

45.
Khwalce wonkacb. Lobt das Draussen,

Bydzce nutskach, Bleibet drinnen.

Andere Völker und Länder toll man zwar nicht verachten, aber im Valerlande bleiben und sich redlich nähren.

46.

Kneze sluzby su kulojte. Herrendienst ist rund,

d. b. unsicher, veränderlich und wandelbar.

47.

*noja domach na dwori a domjaca diowka nuls- Ein Haufen Dünger zu Hause auf dem Hofe und vor'm

kach na stoli jenak weU pschinesetej. Hause, die Tochter drinnen auf dem Stuhle brin

nichts ein.

W..4. Volkslied« II. 25
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48.

Kbromy ierl j« najborii. Ein lahmer Teufel ist der

d. b. gebrechliche Personen sind oft boshaft.

49.

Komuz zony mrjeja Wem die Weiher sterben

A konje sleja, Und die Pferde gedeihen,

Temu so kublo roji. Dessen Vermögen mehrt

50.

Koriej , kiz najwjacy lehne, Dem Pferde, das am meisten zieht,

Dawaja z wetSa najmciic wowsa. Giebt man gewöhnlich den wenigsten Hafer.

Wer die meiste Arbeit bat, bekommt oft den geringsten Lohn.

51.

Kolot so khaehlenkcj smjeje, Der Kessel lacht den Ofentopf aus,

zo je corny, Dass er schwarz sei,

Wobaj pak staj jenak mazanaj. Beide aber sind gleich schmutzig.

Ein Esel schimpft den andern Sackträger. — Der Hafen straft den Kessel dass er nissig ist — Der Kessel schilt

den Ofentopf. — Schornstein schimpft das Ofenloch. — La pelle se moque du foorgon. — Le

)a potfe.

52.

Közdy je Um najradsjo, Jeder ist dort am

Diez ma runja swojeho. Wo er seines Gleichen

Das deutsche Sprichwort: Gleich und gleich gesellt sieh gern.

53.
Közdy ma swoje hory. Ein Jeder hat seine Berge,

d. h. ein Jeder bat in seinem Leben Hindernisse zu

54.

Közdy ma swojeho kraholca. Ein Jeder hat seinen Slosser.

d. h. ein Jeder bat seinen Feind, der darnach trachtet, ihm Übles

55.
Közdy swoje lubuje. Ein Jeder liebt das Seine.

56.

Ladaj so pSed iönskim prjedkom, Vor der Weiber Vordertheil,

Psed wöslacym zadkom, Vor des Esels Hintertheil,

A pied popami na wiieh bokach. Vor dem Praffen von allen Seiten

Hüte dich bei Zeiten.

Auch in deutschen, sowie in französischen, englischen und spanischen Sprichwörtern kommen die Weiber und

die Pfaffen nicht gut weg: Mit Weibern und mit Pfaffen, habe nichts zu schaffen. — Pfaffen -Kappen und Kalk

verdecken manchen Schalk. — Der PfafTcn Gierigkeit und Gottes Barmherzigkeit dauern in Ewigkeit. — Was Pfaf-

fen und Wölfe beissen ist schwer zu heilen.

57.

Leo bac do kolen, konopje hac do wusow. Lein bis an die Knie«, Hanf bis an die Ohren.

Sagt man von einer fruchtbaren Gegend.
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58.
Ljej>e je doiakac' Besser etwas «eilen

Hai pokbwatac. AI* «ich Obereilen.

59.

Ljepe je iic
-

a proc" dyili po dworach kleskac*. Besser ist zu nahen und wieder aufzutrennen , als von

Bor zu Bot gehn und Klatschreden rühren.

60.

Ljeto ma dolhi p4sk. Das Jahr hat einen langen Schnabel,

d. h. man braucht viel im Jahre.

61.

Mandzelstwo bez dzjesca Eine Ehe ohne Kinder

Je kai swjet bez slönca. Ist wie eine Well ohne

Hlodemu dubej dyrbiä z casum Mowu cec. Einer jungen Eiche muss man bei Zeiten den KopT

abhauen.

d. h. Jugend muss mau bei Zeilen zum Gehorsam

6.3.

Mlodemn dubej a mlodemn kricjzikej dyrbjal bur z casom Einer

Bauer bei Zeiten den KoPr

M.
Mlodosc, Jugend,

Tornosc. Tollheit (Thorheil).

Jugend bat nicht Tugend. — Der Verstand kommt nicht vor deu Jahren. — Es wäre gut, wenn alle junge Leute

könnten alt werden, sagt der Schwabe. Indessen — zn jung ist ein Fehler der sich täglich bessert, behaupten

die Deutschen.

65.

Mlodemu hölcej a bawakej je jenak wokolo zaric. Einem jungen Burschen und einem Hunde ist's gleich

viel, einen Umweg zu machen.

Beide scheuen keinen Umweg, um zu ihrem Ziele zu gelangen.

66.

Muz nezamözi zreblowauvn wozom tak wele domoj Der Mann kann nicht mit dem Leiterwagen so viel nach

nawozyö, hai zona sorznsi domach wotnosy. Hause anfahren, als die Frau in der Schürze aus dem

Hause trägt.

Sechs mal sechs ist sechs und dreissig, ist der .Mann auch noch so fleissig und die Frau ist liederlich, gebt die

Wirlhschaft hinter sich.

67.

Mortkowcenjo z prozneho pija. Die Mortkaär trinken aus den Leeren.

Die Veranlassung zu diesem Sprichworte soll folgende sein. Die Herrschaft Mortka hat eine Wiese mitten unter

den Fluren von Lohsa und schickte sonst immer ihre Hofeleute dahin, um durch sie das Heu einernden zu lassen.

Sie geben wegen der Weite des Weges nicht erst zum Miltagscsscu nach Hause, sondern machen gleich auf der

Mittag. Einst hatten sich die Mortkaer Hofeleute ein Fässchen Bier mitgebracht, um es beim Mittagsessen

i, und dasselbe in des von Gesträuch umgebenen Graben, welcher sie von einer Wiese, wo die Loh-

25*
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Hofeleule arbeiteten, trennte, gesetzt, um es kühl zu erhalten. Die Lohsaer hatten dies entdeckt and spiel-

ten den Mortkaera den Possen , dass sie ihnen das Bier heimlich austranken. Als es nun die Mortkaer zum

Miliagsessen gemessen wollten, war es schon weg und das Fasscheu leer. Seit der Zeit gebraucht man das Sprich-

wort von denen, die bei irgend einer Gelegenheit zn spät kommen und leeV

Na swjeä rieje nico hobense, dyzli bohatu ionn Auf der Welt ist nichu elender, als eine reiche Frau

mjec. zu haben.

69.

Na siju ljeze , kaz drapa. Er kriecht einem auf den Hals , wie die Krätze.

Wird von Leuten gesagt, die man nicht los werden kann. Die Deutschen sagen i Er hängt sich an einen wie

eine Klette.

70.

Na Symaiia Judy Um Simon Judae

Khowajce kiudy, Hebt die Peitschen auf,

Tykajce rukajey. Zieht Handschuhe an.

Um die Zeit hört das Viehhöfen auf, weil es zu frieren anfängt.

71.

Necesd wjaey wuzije hac ccac. Unverschämtheit hat mehr Genuas, als Bescheidenheu.

Deutsch: Unverschämt lett nig gut, nährt aberst gut. — Scham ist dem Armen gram, der Armen Unglück. Ein

blöder Hund wird selten fett.

72.

Ncch so die, kaz so chee, Mag es gehn, wie es will,

Jeoo zo so klepoce. Wenn es nur kleppert.

Gleich dem Deutschen: Geleiert ist immer besser als gar gefeiert.

73.

Neprawe kublo prawe sobu zezere. Unrecht Gut frissl das gerechte mit auf.

Unrecht Gut tbut nicht gut. Unrecht Gut gedeihet nicht. Wer eilt nach fremdem Gut, auf den wartet Armulb.

Unrechter Gewinn ist Schab' und Scbin. Ein ungerechter Heller frisst einen Tbaler. Du diable vinl, au diable

•

74.

Newidza rady porsty, Sie sehen niebt gern die Zehen

Widia rady pjaty. Sie sehen gern die Fersen.

Wird von ungastfreundlicben Leuten gesagt, welche die Gäste lieber gehen als

75.

NimaS ma kdzde Ijelo mlode. Habenichts hat alle Jahre Junge.

in der Regel die meiste

76.

Njeceje horjo, Jemandes Schaden,

Njeceji smjech. Jemandes Spott.

Wer den Schaden bat, darf für den Spott nicht sorgen.
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Njekomn wuSi trjec.

L)as heisst, an Jemandem gelegentlich i

schon die Kulbe (den Kopl) lausen.

Nttza

So wselko hoza.

Nuza so po dwori wala

A Nimai z wöknom nuts

197

77.

Worten Rache

78.

79.

ueruntergeka

Jemandem die Ohren wischen.

. Der deutsche Lausitz« sagt: Ich werde

Nolh

Kennt kein Gebot.

Die Noth zieht auf dem Hör umher

Und Habenichts kuckt zui

Palenc

Je walenc.

81.

Umsinkt,

Wer Schnaps trinkt

Periez tarn najwjacy placl , diel je bily. Ein Stück Geld gilt da am meisten, wo es geschlagen ist.

82.
Piscec kaz twarowy mjech. We

83.
Kwo rady za picolku wonja. Das Bier ri

Der Apfel fallt nicht weil vom Stamm

84.

Po kwasu mas zonu,

Po seiznach mai dijeco,

Po kermoiii mal srane sejeny

a nico dale.

Das ist ein

Prozny dyrbi mmowac.

Rady baiku zbjehac.

Mach der Hochzeit bat man eine Frau,

Mach dem Kindtaufen ein Kind,

Mach der Kinness beschmatzte Wände
und nichts weiter,

t soll nicht eher nach Hause gehn , bis Alles verzehrt ist.

Pozcawki rady klacawki domoj khodia.

Das Ausgeliehene kommt nicht

85.

86.

87.

Der Leere rauss ausweichen.

Samsna khwala

Rici kata,

Druhich khwala

Cesc dawa.

Eigenlob stinkt, Freuades Lob

Eigenlob

Im Hintern sticht,

Fremdes Lob

Ehre giebt.

, Fremdes Lob klingt.
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89.

Sebi z karauom, drahim z dzjerawcom nosyc". Sich mit dem Krage, Andern mit ei«

topfe mitragen.

Hcisst: nur auf seinen eigenen Nutzen

90.

Sjesc" bez norta. Sechs, weniger einen Ortsthaler.

D. h. Nichts, denn ein Orislhaler (ßng. Münze) gilt 6 gGr.

91.

Süny pozerac, kaz male dzjec'o. Den Speichel hinunterschlingen wie ein kleines Kind.

Hcisst : sehr begehrlich nnd naschhalt sein.

92.

Smjeski a placki su-jenym mje&u. Weinen und Lachen in einem Sack.

Sagt man bei Leuten, welche bald weinen, bald wieder

93.

So rojesec kaz pazdzerje do roje. Sich mengen wie Hachein in den

Sagt man von Leuten, die sich in Dinge mengen, welche sie gar nichts angehn. Der Deutsche sagt: Er mengt

sich wie Mäusedreck unter den Pfeffer.

94.

So po6i< kai Malecanski pöp. Schwöen wie der Malscbwitzer Pfarrer.

Sagt man von Menschen, die viel Beschwerden tragen müssen, denn der Malscbwitzer Pastor hatte sonst einen

sehr beschwerlichen Dienst.

95.

So Siplic, kaz bruk howni. Sich langsam bewegen wie der Käfer im Koth.

Sagt man von Leuten , denen keine Arbeit von der Hand geht.

96.

So skrjed kaz butra na s)6ncu. Schmelzen wie Butter an der Sonne.

Sagt man von denen, die vor Freundlichkeit vergeben wollen.

97.

So walid kaz daebant do twaroha. Sich hinwerfen wie der Dechant in den Quark

1 '

98.

So wuf>era6, kai nadnty mjech. Sich auseinander geben, wie ein aufgeblasener Sack.

Sagt man von Leuten , die gross thnn , sich ein wichtiges Ansehn geben. Die Deutschen sagen : Er jbläst sich

auf wie ein Frosch — oder, wie der Frosch im Mondenschein.

99.

Starebo zajaea netrebai wnciö do kriu kbodiie
-

. Einen alten Hasen braucht man nicht lehren ins Kraul
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too.
Suc Jui mui mjesacu. . Daslebn wie der Mann im Monde.

Steif, unbeweglich, ungeschickt dastehen.

101.
Stajnje wökno na Üji mje& Beständig das Fenster am Halse haben.

x
102.

Slö möle wSje kliwizny zranac. Wer kann alles Krumme grade machen

Wer kann für Alles Rath wissen, alles wieder in Ordnung bringen, alles

103.

mi pomha wutki hrdd, Was hilft das grosse Sehloss mir dochj

Dyi je nulskach luty blöd. Wenn'» nichts ist als ein Hangerloch.

Was hilft eine schöne Wohnung, Kleidung, wenn ich dabei hungern muss.

104.

Stöi je z köcku wloiil, najljepe wje, kak cebne. Wer mit der Kai« geeggt bat, weiss, wie sie zieht.

105.

§toz cj starsi zhromadza, Was die Alten gesammelt ban,

To ü mlodzi p&eünja. Das wird von den Jungen verthan.

106.

Ötoi je Ijcpie jako woi, Was besser ist als eine Laus,

To ty swjero domoj noi. Das trage dir getreu nach Haus.

107.

Öloi kbndemu das, cj lozicey narosce. Was da dem Armen giebst, das wächst dir in der

Forche hinzu.

In der Furche wächst gewöhnlich nicht viel, aber GoU kann es

108.
Stoi ma hubu, ton ma rucy. Wer einen Mund hat, der hat Hände.

D. h. wer zu sprechen weiss, braucht nicht mit den Händen zu arbeiten, oder: Mancher verdient mit dein Mun-

de, ein Anderer mit des Händen.

109.

Ötiz necha woii rozdzerac*, Wer nicht die Augen öffnet fein,

Tön dyrbi mo&nju wotiiricö. Der muss auftban das

110.

Stoi so cebne, to so zjje. Was aneinander hängt, wird miteinander gegessen.

i, oder eine Essregel.

111.
Stol starko pseda, Wer die Zuchtgans verkauft,

Zinjzjr pseda. Das Glück verkauft.

Wer das Stammkapital angreift, den Grund der Vermehrung vernichtet, der nimmt Schaden.
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112.
Stoz sypaS , to meleS. Wu du. aufschüttest , das wirst du mahlen.

Wie gesäet, so geschnitten. Wie nun aussäet scheuert man ein. Was einer ciubrockl, muss er ausesseo. Wie

einer sich bettet so liegt er. As you have brewed , so von mnst drink.

113.

§idi za wotsejen psnna, Wer nach den Schatten greift,

Nico horsci didu. Behält nichts in der Hand.

114.

Srmjo a pjanka wolency jenajka. Samen und Tollkraut ist in der Oelslampfe gleich.

So viel als das Deutsche: Mitgegangen mitgefangen, mitgestohlen, niitgehangen. Wen man im Sacke Gndel, den

115.
Taj staj, kaj psyk a kdüka. Die sind wie Hnnd und Katze.

Sagt man von zwei Leuten, die sieh immer zanken.

116.

Tai horce so riejje, kai je zwarene. So beiss wird es nicht gegessen, als es gekocht ist.

So stricte wird es nicht ausgeführt, als es besprochen ist.

117.

Tarn neje dulnje, diel so dari sobu za blido syda. Dort ist es nicht angenehm, wo sich der Geldzins mit

zu Tische zn setzen pflegt.

Wo man die Gedanken an seine Geschäfte, die Sorgen für seinen Lebensunterhalt nicht los werden kann.

118.
Temu je Hadam kmotr byl. Bei dem ist Adam Paihc gewesen.

Sagt man von einem, von dem man nicht weiss, wenn er gelebt hat.

119.

Temu so die, kak Irnkam pli drozy. Dem gebt es, wie den Schoten an der Strasse.

Es geht ihm schlecht, er kommt zu Schaden. Die Schoten an der Strasse sind nämlich den Angriffen der Vor-

und werden häufig geplündert.

120.

Tema so tei zda, kai praSiwemu prosecu. Dem dünkt es auch, wie einem schwächlichen Ferkel.

Ein schwächlich Ferkel moss gepflegt werden, wodurch es sehr verwohnt wird, also: «

121.
Temu su makowe hlojeii nawarÜi. Dem haben sie

Sagt man von einem schläfrigen Menschen.

122.

To je t'i wusne, kai matym dijecom britwej. Das passt für dich , wie für kleine Rinder ein Ilasirmesser.

123.

To je ci woine, kai psej cypy. Das schickt sich für dich, wie für den Hund der Drescb-
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124.

To je mlökac. Das ist ein AlikhWt

Sagt man von einem jungen Menschen, dem man noeb nicht befallende Stimme eiurüuiiieu will.

125.

To je Uk, kaj by kokoi k hromadzi ziU pSiklepal. Das ist so, als wenn man eine Henne zu

Korn thäte.

So sagt man, wenn junge unverständige Menschen Vermögen in die Hände bekommen.

126.

Te je stowo, kaj woreeb. Das ist ein Wort wie eine N'uss.

D. h. ein

127.

To je wiselne, kaj sibenene drewo. Das ist zähe, wie Galgcnholz.

Im Deutsch™ : Unkraut verdirbt nicht.

12«.

To möhl pieco Kjemski spjewac. Da möchte man doch gleich deutsch siugen.

Da möchte man doch gleich aus der Haut fahren oder, wie die deutschen Protestanten sagen, da möchte

gleich katholisch werden

129.

Tön budze hiiee psy kalac dyrbec. Der wird noch Hunde erstechen müssen.

Dem wird es uoeb so schlecht gehn, dass er beim Schinder sein Brot suchen rauss.

130.

Tön budze psiric, dzcz kurv a bnsy seru. Der wird dabin kommen, wo die llühuer und Gänse

Er wird im grössten Elende, d. h. auf dem Miste sterben.

131.

Tön je tu lej wusny, kaj pos ke msach. Der gehört auch hieber, *

132.

Tön möie tez z Wdsporcanami na wusmuzowu horu Der kann auch mit den Weissenbergern aur den Wus-
hie. muzower Berg gehn,

sagt man von einem, der ausgebauert, seine Wirthscban veräussert hat, denn der Berg ist unfruchtbar, es wird

dort daher weder geackert, noch gesäet, mit einem Worte, es ist dort keine Bauerarbeit nöthig.

133.

Tön neje hödni, zo by jeho z wozorom zarazyl. Der ist nicht werth, dass man ihn mit Rotz erschlüge.

Sagt man von einem nichtsnutzigen

134.

Tön so dehne kaj powresllu. Der zieht wie ein Strohseil.

Wird von einem laugsamen, trägen, keiner Anstrengung fähigen Menschen gesagt.

WtnJ. Valkslteder II. 2«
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Tön wololo lazy, kai crjowo Der zieht umher wie ein Dann

a nud

Ton wokolo lazy kaz zywaoje. Der zieht umher wie'« Gähnen.

Sagt man von einem Herumtreiber.

136.

Tön wokolo lazy kai gmejska heja. Der zieht berui wie der

Der niederlans. deutsche Bauer sagt: Er geht herum wie das Krumbbolz — ui

müssig zu allen Leuten herumgeht, sich im ganzen Dorfe berumtreibl.

137.

Tön swjet so dliwnje wobrot-1,

Dyi

Die Welt sich w underbar bewegt,

Wenn die Frau den Mann in Fesseln schlägt.

138.

T6u tak sedzi, kaj by jemu pawk hubu zaeahnyl. Der sitzt so da, als wenn ihm die Spinae du Maul

Von einem, der wenig spricht.

139.

Tön lei zabje sedtnje a pozdije jjedze.

Twunguwana lubosc" a poredzana rjanosc netyje.

Ty sy sröcu nöiku zjjedl.

So sagt man zu dem, de

140.

Iii.

Der sattelt auch zeilig und reitet spät.

(»ezwungene Liebe und ausgebesserte Schönheit

Du hast einen

kann, weil die Elster ein planderbafter Vogel ist.

Ty budies lak wele naworad,

zo nebudici mtfc zawlöäl.

Ty sy Cjeaku a Sasku wobboml

a nejsy nie

Wele 7.» dziw wele pomha.

Wele n&eeo wele

Wek nawoienjow, iadyn berjak.

1«.

143.

144.

145.

146.

Du wirst so viel umackern,

dass du es nicht wirst zueggrn können.

Böhmen und Sachsen hast du durchreMi.

Und

Viel hilft

Viel hilft
* Li *

viel,

r viel.

Weselia möslicka,

l'rozniia mosnirka.

Viel Freier, kein Nrhraer

Je lust'ger die Leutlein

Je leerer die Beutkin.
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. 147.

Wetfi sy * weise ma* prawo. Je grösser da bist, je grösser Recht da hast

148.

Wetä Selm., weise zbozje. Je grösser der Schelm, je grösser das Glück.

149.

Wjecnje posny, Immer geputzt,

Nilidy dosny. Nimmer was ootz.

Das sagt man von Personen, die «war immer geputzt einhergeben, die aber sonst in ihrem Wesen
sind. So im Dealseben: Oben

150.

Wjacy das, Je mehr man giebt,

Wjacy hnady nus. Je mehr ist man beliebt.

151.

Wjacy jirh je a ljepe slodfci. Je mehr ihrer sind, desto besser schmeckt es.

Der Wende meinl, je mehr Leate zusammen essen, desto besser muss es schmecken. Auch sagt man diesen Salz,

152.

Woda wSitko zbtoda Wasser macht Alles

sagen die Biertrinker.

153.

Wön je tak hlupy, zo mobt howna z nim mlofic. Er ist so dämm, dass man Kotb mit ihm dreschen möchte.

154.

Won je dzewec handwerkow, dzesaty sljepc. Nenn Handwerke kann er, zum zehnten ist er ein Bctttrr.

Aehnlich im Deutschen* Nenn Handwerker, zehn Beider.

155.

Wön Ii., zo jema ema zezady khribeU. Er lügt, dass es ihm hinter dem Rücken finster

Sagt man von einem grossen Lügner. Im Deutschen : er lügt das Blaue vom

156.

W6n ma zmija. Er hat den Drachen.

Sagt man von dem, dessen Zuwachs an Reichlbnm man sich nicht zu erklären weiss. Es herrscht nämticli noch

hie und da der Aberglaube, dass manchen Leuten ein feuriger Drache Geld and Geldeswerth

157.

Wön psy za wopusje wjaza. Er bindet die Hunde an den Schwänzen

Er fuhrt die

158.

Wön sein tez mysli, zo jeniu kral swinje pase. Er deuLi auch , dass ibm der Köuig die Schwein?

hütet.

Wird von sehr stolzen, eingebildeten Leuten gesagt

2f.'
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159.

Wön $o prasa, kaz psipolnica. Er fragt, wie da

Saft man von Leuten, welche durch ihr unaufhörliches Fragen lästig fallen. Der Grand zu diesem Sprichworte.

Man glaubte, dass in den Mittagsstunden von 12— 2 Uhr sieb auf den Feldern die psipolnica zeige und Jeden,

den sie zu dieser Zeit noch mit Arbeit beschäftigt fände, ohne Aufhören über dies und jenes frage. Beantwortet

der Gefragte alle Fragen, so fsl's gut, gelingt ihm dies aber nicht, so dreht sie ihm den Hals um oder bringt ihm

eine todlliche Krankheit bei.

160.

Wön bjeii kaj skulej. Er läuft wie ein Brachvogel.

Er ist gut zu Fasse.

161.
Wön krabolcam prudta leüc. Er stellt den Stössern Sprenkel.

Er macht sich unnütze Arbeit und Mühe; sein Vorhaben wird nicht gelingen, weil er die rechten Mittel nicht

anwendet. Ein Stösser würde den schwachen Sprenkel , in welchem er sich gefangen,

162.

Wön so boji jako wudra. Er fürchtet sich wie eine

Die Fischotter ist bekanntlich ein sehr scheues Thier.

163.

Wön lezi pseco domach kaz jjez dzjeri. Er liegt immer zu Hause, wie der Igel im Loche.

164.

Wön je pobozny, kaj kocor pola twaroha. Er ist so fromm, wie der Kater beim Qnarge.

165.

Wön je ÜJb kholowacb. Er ist dünn in den Hosen.

Sagt man vom Furchtsamen.

166.

Wön smorci kaz Ounder we ptön&ku. Er schnarcht, wie Dunder im Holzapfelstrauchc.

Sagt man von einem, der im Schlafe oder auch sonst schnarcht. Was Dunder beissl, weiss ich nicht.

1G7.

Wön so werej, kaz mucha zwari. Er wendet sich hin und her, wie die Fliege im Brei.

Er bat keine Lust zur Arbeit und tbul daber allerhand Unnützes, um ihr

168.

Wön so smjeje, kaz sljepc na tykancy. Er lacht, wie der Lump über die Kuchen.

Man sagt auch — kaz Njemc n. L — wie der Deutsche über den Kuchen, weil die unter den Wenden wohnenden

Deutschen, als Ansiedler, arm sind.

169
Wostal je posol a wosol. Dortgeblieben ist der Bote und der Esel.

Weder derjenige, nach dem man schickte, noch der, den man schickte , kommt wieder.

170.
Wsiiko ma swöj konc, kolbasa ma dwaj. Alles hat sein Ende, die Worst zwei.

Wenn etwas einen unerwarteten Ausgang nahm, so gebraucht man dieses Sprichwort.
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Wiiley iiiaio trechiehu, möj syn psisamym. Alte trafen vorbei, mein Sohn

Wichtigthuern gilt diese Redensart nnd Aufschneidern, welche immer von Heldentaten erzählen, die sie

vollbracht haben.

172.

Wndowc ma liilku a sklicku, mlody hole nima niio. Der Wiltwer hat schon ein Loftelcheu und ein Schri-
eben, der jnnge Bursea bat nichts.

So .tagen sie, wenn sie ein Mädchen überreden wollen, dass sie den Wiltwer dem jungen Burschen vorziehen soll.

173.
Wulka bara a msiy kwas- («rosser Lärm und eine kleine Hochzeit.

174.

Wulka robota, male twaroiki. Grosse Arbeil, kleine Käse.

Viel Arbeit und wenig Lohn — Pferdearbeit,

175.

Wuie stupai, dale widüs. Je höher du steigst, je weiter du siehst.

176.

Zaplata dyrbi köidy eis weÜU byc, dyili dzjera.. Der Flickfleek muss jederzeit grosser sein als das Loch.

177.

Z htowu lielac, kai knejski kön. Mit dem Kopfe werfen, wie ein Herrenpferd.

Sagt man von einem sieb wichtig machenden Menschen.

178.

Z hiiiiki do morja piiac". Ans einer Lache in's Meer gelangen.

Zu Vermögen kommen.

179.

Z luije do btöta p&nc. Aus der Pfütze in den Kolh kommen.

Aus dem kleinen Uebel in ein grösseres verfallen. Incidil in Seyllam qui vnlt evitare Charybdim.

180.

Zraüse zito, lözo so roni- Je reifer das Koni, desto leichter fälll's aus.

181.

Zona muza »jene, böraje wofci mjet kaj wokau kiida. Die Frau belrügl den Mann, wenn er auch Augen hätte

182.

Zonu sej her ze susodstwa, Die Frau nimm dir aus der Nachbarschaft,

Kmotrow proä zej z daloka. Die Gevattern bille aus der Ferne.

183.

Bjeda, Webe,

Ghlöz psed zurjami gljeda. Wer vor den Thurm umschaut.

D. h. dem Bettler.

184.
Chlöz ujoco woey pozywas, Wer nicht aufmacht die Aeugelein,

Ten derbi mosuu rozsjegas. Der muss aufthuj sein Beutelein.
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Cbtfz za seoj« piima,

Ten nie gjarscl ujama.

Drag« ruka,

Druga gluka.

öerc zajgrajo,

Tawzynt Ml zaiyjo.

Ja »cwn plowy poiycowat,

Cysto pseneu

Romuz bog zycy,

Torna ptijzo spicy;

Hu ranz bog nciycy,

Tomu pada ze liycy.

Rad baiiku zwigas.

Tak ak le sUre rjece,

Tak le mlode Swice.

Taki ak ten zjed,

Taki tek ten zjed.

Taki ak ten zjed jo ze&yty,

Taki teke buio zryty.

d. i. wie

Ty sy Cesku a Saksku bobjegnul,

&ejsy pak nie ;

188.

186.

187.

t88.

189.

190.

Welika suknja « mäh budka psikrygnjo wele

D. h.

191.

192.

193.

194.

St, so

195.

196.

Wer nach Schalten grein,

Bebäll nichts in der Hand.

Andre Hand,

Andre« Glück.

Der Mosikante spielt auf,

Spreu habe ich geborgt,

Reinen Waizen mnss ich zahlen.

tirti.be fabelet der nicht die Au^cn

Wem Gott wohl will,

Dem kommt's im Schlafe;

Wem Gott nicht wohl will,

Dem fällt es vom Löffel.

Gern die Trinkkann« heben.

Wie die Alten

So die

Wie der Mann,

So das Werkzeug.

Wie der Mann genäht ist,

So wird er auch

man bis zum Tode.

Böhmen und Sachsen hast du durchrannt,

Ein Rock und ein kleines Hau» decken viel

Annuth.

Wob se hustawja &ko lucne jjelito.

Wou wisa ako budak na drasce.

Ztozejska nika püjzo do sromoty.

197.

198.

199.

Er brüstet sich wie ein fetter Wan*l.

Er hängt wie eine Klelle am Kleide.

Diebische Hand kommt in Schund.
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III.

Serbow
Ziwenje, «tare pniwiiknenja a wasnja.

Iiebensart, Sitten and Gebräuche d;er
Wenden.
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Die Wenden haben in ihrer Lebensweise, Sitte and

Tracht noch manches Eigentümliche beibehalten, was sie

von den Bewohnern deutschen Stammes nnlerscbc

ancb in jenen Gegenden noch wahrgenommen wird , wo
ihre Sprache längst schon erloschen ist. Doch verliert sich

Orten in seiner ursprünglichen Gestaltung anzutreffen.

Das Streben unserer Zeit, auf dem Gebiete der Staaten

und in dem Leben der Völker alles oben und gleich zu

machen, und keine besonderen Erhebungen über das ge-

wöhnliche Niveau zu begünstigen, hat auch Iiier seinen Ein-

fluss gellend gemacht. Preussischer Seits mag auch die

Mililärverfassong, welche jeden wehrhaften Jüngling aus

der slawischen Umgebung in die Reihen deutscher Kamera-

den und die Kreise deutscher Mädchen und Städtchen

führt, das ihrige dazu beigetragen haben. Dem zurück-

gekehrten Burschen gefällt die vaterländische Tracht, der

einheimische Tanz, der schnarrende Dudelsack, die

schreiende Tarakawa nicht mehr: er bringt fremde Art

und Sitte mit, will seinen Walzer nnd Galopp nach einer

modernen Musik tanzen, und spottet manches hinweg, was

er sonst verehrte. Bei den Mädchen bleibt das Urlbeil des

schmucken Soldaten nicht ohne Einfluss und so wird nach

und nach manches Althergebrachte und Eigentümliche ab-

gelegt, bei Seile getban und vergessen.

1 Rücken offen. Die Beinkleider (kholowy) von Ho-

senträgern (slje oder heiiki) gehalten, gehen entweder bis

an die Kniee oder bis auf die Füsse herunter und sind von

Leder, Tuch oder Leiscwand. Sie stecken gewöhnlich

in den rindsledcrnen Stiefeln (ikdrnje, hie und da auch

erije genannt), welche zum Ueberschlagen geben und so

länger und kürzer gemacht werden können. Strümpfe
ziehen sie darunter seilen an : die Füsse werden entweder

mit Lappen oder mit Stroh umwickelt. Bei der gewöhn-

lichen Arbeit trägt man die Pikesche (pikesa) , einen kur-

zen bis auf die Hälfte des Schenkels reichenden Rock
von Leinewand oder Tuch, die kapa oder den

Den Kopf des Wenden bedeckt in der Regel ein

runder schwarzer Hut (klobuk), dessen Krampen um Mus-

kan herum ziemlich breit , dagegen bei den Katholiken um
Hudissin ganz schmal sind. Doch ist auch die einfache

blaue Tnchmütze von militärischer Form gewöhnlich ge-

worden und im Winter sieht man viele Pelzmützen nnd

mit Pelz verbrämte und einer Droddel versehene Samnit-

roützen. Um den Hals schlingt sich ein gewöhnlich dun-

kelfarbiges Tuch. Die Brust bedeckt eine lange Weste

(lac), Brustlatz genannt. Das Heinde (koila) von grober

Leinewand, bat lange Aermcl, welche unter deu Hand-

knöcheln durch ein Paar Kiiö|ifclicn zusammengehalten

werden ; einige tragen es auf der Brust . andere auf dem

Weod. Volkslieder II.

kabat, einen langen bis zur Erde reichenden Rock von

Leinewand. Die Leinewand ist bald roh, bald gebleicht,

bald gefärbt. Jede Gegend bat darin ihre Weise. Sonn-

tags nnd bei festlichen Gelegenheilen wird ein langer

Tuchoberrock (suknja) getragen. Mit dem Brustlatz von

ji Kalemank, rolbem Tuch, od mit goldenen Litzen, bis-

L weilen von Seide, wird dann besonderer Staat gemacht.

Im Winter zieht man einen weissen Schafpelz (kozuch;

und wenn es regnet, darüber noch den Leinwandkittel,

an : hier und da sieht mau auch einen mit Tuch oder ei-

nem leichtem Stoffe überzogenen Pelz (pele).

Unverheiratet« Frauenspersonen bedecken im

Sommer den Kopf mit einer Haube (kapa, inject oder

hawbaj von weisser, streifiger Leinewand oder Kattun mit

Spitzen cingefasst. Verheiratete tragen die Frauen-

haube (cjepc), welche aus einem weissen von Zwirn

gestrickten Netz besteht, das mit breiten feinen weissen

Leinwandsireifen cingefasst ist, welche unter der Ober-

haube hervortreten und so die Verheirateten von deu

Unverheirateten unterscheiden lassen. Die Überbaute

ist gewöhnlich bunt und mit schwarzseidenem Bande «n-

gefasst und ausserdem noch von einem breiten schwarz-

seidenen Bande umgeben, welches im Nacken in eine

Schleife zusammengebunden wird, so dass die Zipfel bis

an den halben Rücken herunterfallen. Die Haube wird

unter dem Kinne zusammengebunden und daselbst noch

eine Schleife (seUje) befestigt. Ist die Haube weiss, so

ist sie auch immer geslirkt und das Band wie die Schlei-

27
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feil sind ebenfalls weiss. In manchen Gegenden sind

buntgf stickte Brnkalliaiiben gcwöhnliclt ; bri den Aermcrn

und zum alltäglichen Gebrauehe sind sie mit unä'chlen

Perlchen, Schmelz u. dgl. besetzt, welche Blumen bil-

den. Bei grosser Sonoeubilzc, so wie bei kalter Witte-

rung wird noch ein Kopftuch (rubisko na blown) umge-

bunden. Dieses wird in ein Dreieck zusammengelegt

und so um den Kopf gehüllt, dass zwei übereinanderlie-

gende Zipfel den Rücken lang berabbängen, die andern

beiden aber dadurch das Tuch festhallen, dass sie zu

beiden Seilen des Kopfes unter das Kinn hinablaufend

hier mit einem oder zwei Knoten zusammengebunden

werden. Diese Tücher sind gewöhnlich von weiss und

rolb gestreiftem Kattun oder blau und weiss gedruckter
j

Leinewand, bisweilen aueb von andern Stoffen und Far-

ben; bei den Katholikinnen aber meistens braun mit ei-

nem Blumenrande und bedeutend grösser als bei den Evan-

gelischen, so dass der Zipfel bis unterhalb des Kückens

herabhängt. Bei Regenwetter wird überdem noch ein

Tuch um den Kopf gehüllt. Dies ist von Wolle , bunl

gestreift und dem schottischen Plaid hierin ähnlich. Zur

Sommerszeit werden auch grobe Strohhüte getragen. Im

blossen Kopfe geht keine Wendin, ausgenommen die ka-

tholischen, wenn sie als Züchljunglcra bei einer Hoch-

zeit ihr wichtige« Ami verwalten, und schon das kleinste

Mädchen setzt immer eine Haube auf. Früher scheint

das anders gewesen zu sein, da Hortschansky (Provinz.-

Bl. S. 382) anführt, dass sie manchmal im blossen Kopfe

gingen und dann das Haar um denselben in zwei drei-

fachen Flechten rund herum geflochten trügen.

Das Hemde fkoila) ist nach Stand und Würden ent-

weder von grober, mittler oder feiner Leinewand und reicht

kaum bis an das Knie. Es hat kurze Aeratel (rukawy),

welche aus feinerer, öfters aus bunter Leinewand be-

stehen und bis über die Hälfte des Oberarms aufgestreift

werden. Früher hallen die Hemden der Wendinnen gar

keine Aermel und wurden nur durch Achsclbander rest-

gehalten; jetzt aber sind diese Halbhemden ganz abge-

kommen. An Sonn- und Feiertagen und bei festlichen

Gelegenheiten wird über das Hemd ein den halben Ober-

körper bedeckender Kittel (kilelk) angezogen, der aus

feiner, weisser Leisewand gemacht ist und an dem in

manches Gegenden die aufgestreiften Aermel gestickt (ly-

kane) und mit Spitzen (canki) besetzt sind. Stall dessen

trägt man auch die Uckawa, welche sich vom Kitclk in

so fern unterscheidet, dasa sie lange weite Aermel hat,

die unterhalb des Handgelenks, wo sie mit einem blau

and weissen Streifen eingefassl sind, durch ein Paar

HemdeUöpfchen zusanunengefasst werden. Diese beiden 11

Kleidungsstücke sind offenbar ursprünglich bestimmt ge-

wesen, die Tbeilc des Körpers zu bedecken, welche das

Halbhcmd ohne Aermel unbedeckt Hess. Der Busen
wird bis unter den Hals von einem Tucbe gänzlich ver-

hüllt, welches bei festlichen Gelegenheiten aus weissge-

slreiftem, braunen oder schwarzen Scidenzeugc besteht.

Die katholischen, sowie die Haidcwcndinnen tragen noch

einen Brustlatz, der aus einem viereckigen Stück Pappe

besteht, welche einen Uebcrzug von buntem Sammet oder

falschem Brokat hat. Die Grösse dieses Brustlatzes ist

nach des Orts Sitte nnd Gewohnheit verschieden : in man-

chen Gegenden reicht er fasl bis unter das Kinn hinauf.

Er wird mit einer dünnen Schnur an drathenen Heflchen,

die an beiden Seiten der Achselbänder angenäht sind , Test

angeschnürt. Der Unterrock (spödnja suknja), welcher

gewöhnlieb ans grünem, rotbem oder grauem Fries gefer-

tigt ist, bat nämlich kein Leibchen, sondern nur ein Paar

Trag- oder Achselbänder. Der alltägliche Oberrock

(hornja suknja oder blos suknja genannt) ist entweder

ganz schwarz, im GeGide aus Tuch, in der untern Haide

aus Leinewand, oder aus weiss und rolh, weiss und grün,

rolh und schwarz gestreiftem starken Wollenzeuge gefer-

tigt . Er reicht bis über die Hüften hinauf, wo das Leib-

chen (Juli) beginnt, welches öfters aus Sammet besteht.

Bei den Unverheirateten wird es vorn zugeschnürt und

vom Bosentuchc and Brustlätze bedeckt ; bei Vcrheiralhe-

ten sind die Vordertheile so eingerichtet, dass sie ganz

sichtbar werden und die untere Hälfte der Brust um-

schliessen, während nur von oben das Busentueh zu sehen

ist. Diese Vordertheile des Leibchens (lacki) sind mei-

stentheils aus Sammet und werden durch vier weisse er-

haben gefertigte Metall-, bisweilen silberne Knöpfe zu-

sammengehalten. Hieran erkennt man, eben so wie an

der Haube
,

sogleich die verheiratbele Wendin aus dem

Landvolke. Die Katholikionen tragen immer einen schwar-

zen, langen, bis an die Erde reichenden Tnehrock (sore,sö-

delea); die Evangelisehen thun dies nur an Festlagen nnd

bei feierlichen Gelegenheiten, und bei ihnen heisst dies

Kleidungsstück Schorz (sorc). Der Schorz unterscheidet

sich vom Rodte der Katholikin dadurch, dass er von oben

bis unten in steife Fallen gelegt ist, was bei jenem nicht

Stell findet. Auch wird er nur im Gefilde nnd der obern

Haide lang, in der untern Haide aber kurz getragen. Es

gehört zu einem solchen Rocke viel Tuch (podrohi); öf-

ters sind 13 bis 14 Ellen erforderlich. Um den Vor-

derteil des Unterkörpers wird eine Schürze (Wcuch)

gebunden, für die Wochentage aas schwarzer oder blauer

Leinewand, sonst aus Merino nnd anderen Stoffen. Im

Winter, bei schlechtem Weiter, wie auch bei festlichen
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Gelegenheiten omschliesst den ganzen Oberkörper ein

Jäckchen (kabat, pezel, kjdo, jecka) aus dunkelblauem

Tuch, Kaltao, schwarzer Leinewand u. dergl. Weil es

öfters mit Pelz gefuttert ist, so heisst es in manchen Ge-

genden nur der Pelz fkozuAk). Im Sommer an Wochen-

tagen sind die Fasse der wendischen Landbewohner ge-

wöhnlich unbekleidet. Bisweilen, in der untern Haide,

trägt man Halbstrümpfe (nohajcy), welche vom Knie bis

zu dem Knöchel reichen. Sonst sleckt das Bein der Wen-
din in langen Strümpfen (slryoipy) , von rolher oder

weisser Wolle, oder von weisser Baumwolle, gewöhn-

lich mit blumigen Zwickeln. In Trüberen Zeiten zogen die

Weiber beim Gevatterslehcn und anderen Feierlichkeiten

ganz besondere Strümpfe (ranjane 5.) an, welche vom
Schuh an bis zu dem Knie in Fallen gelegt waren und

wenn man sie auseinander zog , eine ungeheuere Lange

hatten. Dieser Luxus ist aber jetzt jauz verschwunden.

Die Schuhe (crije, stupnjej sind von Kalbleder und ge-

wöhnlicher Form. Früher trug man sie von Juchten, oben

mit rothjuchtenen Klappen (lapki) versehen, welche fast

den ganzen Fuss bedeckten und unter welchen die Schulte

mit Riemen oder Händchen zusammengebunden waren.

Auch die später eingeführten Schnallenschuhe sind jetzt

fast ganz verschwunden. Die Pantoffeln bestehen entwe-

der ganz aus Leder (toflje) oder haben hölzerne Sohlen

(drejancy). Im Winter bedient man sich auch der Filz-

schuhe (bunelje;. Hierzu s. Abbild. TaC I. II. III.

Das ist die gewöhnliche Kleidung der jetzigen Wcn-
sserdeoi aber hat>en sie noch ihre brsondern Fest-

trachten, welche bei der Darstellung ihrer Hochzeiten,

Kindlaufen und Begräbnisse beschrieben werden sollen.

Die Wohnung (khjeza, dorn, woblydcnjc) des Wen-
den ist einfach und beschränkt, von Schrotliolz (bolo-

wana) oder Fachwerk (lykowana) aufgeführt. Der hohe

spitzige Giebel (swislje) macht stets die Fronte und ist auf die

Dorfaue hingerichtet. Auf der Hofseite des Gebäudes

ragt ein Vorsprung des Daches weil ober die Wand her-

vor und bildet einen Laubgang oder eine Gallerie. Leber

die Giebclfeiisler ist ein einfacher Bogen gewölbt , der

zuweilen mit Farben bemalt, mit Zierratben geschmückt

und mit Denksprücben versehen ist. Im Iuuern des

Hauses jedoch wird aller Anputz vermieden uud dem
Holze seiue natürliche Farbe gelassen. Die \orbebc

des Wenden für Holzbauten ist überhaupt so gross, dass

er auch da seiue Gebäude nicht von Stein aufführt, wo
dieses Material in l'ebcrOus* vorhanden, das Holz aber

seilen und theuer ist. Eine einzige niedrige Stube (stwa)

zu ebener Erde dient der ganzen Familie und dem Haus-

gesinde zum Aufenthalt. Sellen findet man dabei noch

eine Nebenstube (slwioa), wohl aber eine oder mehrere

Kammern (komorki). Ist kein besonderes Ausgedinge-

haus da, so bewohnt die Nebenstube der greise Vater

oder die alte Mutter. In das Haus hinein gebt man durch

eine niedere Thür (durje),die mit einem einfachen Schlosse

(zank) und innerhalb mit einem hölzernen Riegel (zasu-

wak) versehen ist, über eine hohe Schwelle (pröhj und

tritt in eine beschrankte Hausflur (khjeza), deren Fussbo-

den selten gepflastert ist und gewöhnlich aus einer fest-

geschlagenen Lehmschichl besteht. In der Regel dient

die Hausflur, in welche aus der Wohnstube das weite

Ofcnloch einmündet, auch zur Küche (kuchina): selten

ist diese davon besonders abgeschlossen. In diesem Falle

befindet sich der Feucrheerd (wöhnisco) unmittelbar unter

dem Mantel der Feueresse (wubeii), in welcher Speck

und Fleisch an hölzernen Stäben (rdzant) aufgehangen

ist. Nahe dabei ist das Aschenloch (popelowa dzjera)

und der Eiugang in den Keller (pinca).

In die Wohnstube führt eine unverschlossene, nur

mit einer hölzernen Klinke versehene Thür. Das erste,

was uns hier in die Augen fällt, ist der grosse, gewöhn-

lich aus vcrtieflenKaeheln (khaeblica) iuQuadral- oder oblon-

ger Form aufgeführte Ofen (khachlje), welcher von Aussen

gefeuert wird. In ihn eingemauert ist der geräumige Ofentopf

von Kupfer oderGusscisrn(khachleiik). Die Platte (murka)

dient zuniAblrocknen verschiedeiierVcgelabilien. DerRaum
zwischen ihm und der Wand, die Hölle, ist ein beliebter

Aufenthalt im Winter zum Schlafen oder Faullenzen.

Auch die Bank, welche an zwei Seiten des Ofens sich

befindet, wird dann nicht verachtet. Kingsherum sind an

der Decke (werchj Stangen angebracht, auf welchen im

Winter die Wäsche getrocknet wird. Neben dem Ofen

erblicken wir den Kamin (peeakj, der so hoch in der Sei-

tenwand aufgemnuert ist, dass man bequem auf demselben

kochen kann. Hier brennt in Winterabenden ein lustiges

Kieufeuer, um welches die spinnende Hausgrnosscnschaft

sich st haart und das dem einsam nächtlichen Wanderer

weithin entgegen leuchtet.

Diejenigen Stellen der Seitcuwände , welche nicht

durch Thören, Ofen , Kamin und Schränke in Anspruch

genommeu werden, sind mit einer fortlaufenden Bank

(tawa) besetzt. Daneben in der einen Ecke steht ein

standhafter grosser Tisch (blido), an ihm mehre hölzerne

buntangeslrichene Stühle oder Schemel (Mol, stölc;, viel- »

leicht auch eiu kleines Kindcrslühlcheu (slolck) oder ein

Bänkchen (lawka). Hier versammelt sich täglich dreimal.

27*
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früh. Mittags and Abends die ganze Hausgenossenschaft,

um nnler gemeinschaftlichem Gebet die einfache in Kar-

toffeln, Brot nnd Gemüse bestehende Kost mit dem be-

sten Appetit zu sich zu nehmen. Dazu werden die Schüs-

seln (skia), Teller (taler) und Löffel (liica), gewöhnlich von

runder Form (kulojla), selten von länglicher (podoibojta),

von dem oben an der Wand angebrachten Brete her-

untergenommen, welches in keiner Bauerstube fehlen

darf, eben so wenig wie der, niemals verschlossene , Brot-

schrank (khamor). Ein Messer oder Messerrhen (noi,

ndzik), zum Einlegen , fuhrt jedes bei sich und bedient

sich desselben bei Tische , so wie auch der Gabel (wi-

dlicki).

In der Stube erblicken wir ausser dem Topfbretc (polca)

nebst Lb'ffrlbalter (liiief) noch mehreren Hausrath (do-

mjaea nadoba), einen Wasserstande (standa), Kannen

(khana), Fässer (dönca), eine Wanne (wanja, waii,

wancka), eine Hitsche (heika), eine Wiege (kolebka),

Körbe (kos), Kobcr (kobcl), Mulden (mecki), Schwingen

(swinda), Töpfe (hornyk, hornc), Quirle (mulej), Trich-

ter (lik), Durchschlag (psecydzowak) , Abseiher (wot-

eydiowak), Reibeisen (trubaei), Durchschlagtopf (dzje-

rawe), Krüge (karan), Gläser (äkleuca), Tassen (ialka)

u. dergl. Auch das grosse bunte Handtuch, Handquele

(twela), das blos zum SUate dahängl, darf nicht fehlen.

Das, was wohl zum Gebrauche dient, beissl Irenje oder

treriieo.

Aus der Wohnstube führt gewöhnlich eine Thür

in die Schlafkammer, wo neben dem zweischläfrigen Ehe-

bette (lo&o) nach Bedürfnis« einfachere Lagerstätten für

die Familienglieder angebracht sind. Hier stehen iu der

Regel auch die Laden (ksina), in welchen das Geld, die

Kleidungsstücke, Wäsche etc. aufbewahrt werden. Bis-

weilen hat das Haus auch eine Hinlerthür ](posleüca),

welche in den Garten führt.

Von der Hausflur führt eine Treppe (skhöd) auf den

Boden (hnbja). Sellen hat das Haus einen Oberslock

(horni stöl). An den Seiten des Bodens unter dem Dache

sind die Kammern für das Hausgesinde und die aufzu-

bewahrenden Vorräthe. Das Dach (tsjeeba, lijecha) ist

mit Schoben (walik) von Koggenstroh gedeckt und mit

einem oder mehreren Fenstern (wublado) versehen.

Unter einem Dache mit dem Wohnhausc sind die

Ställe (hrödi) für das Vieh. Nichtsellrn führt von der Haus-

flur eine Thür« zu denselben , welche der Thür zu den

Wohnstuben grgenüber liegt.

Gegenüber dem Wohnhause befindet sich das Aus-

gedingebaus (wumeiik), worin der Wirth mit seiner Frau und

er die Wirtschaft an Sohn oder

Tochter oder einem anderen Nachfolger abgegeben hat.

Er bekömmt ans der Nahrung die nötigen Naturalien

(der Auszug oder das Ausgedinge, wnmenk, genannt)

und bat oft noch einigen Anteil an den Geschäften und

i dem Ertrage des Guts sich vorbehalten.

In einiger Entfernung von den Wohngebäuden, hin-

ten im Garten steht die Scheune (broien, broznja), in

welche ein grosses Thor (wrola) mit zwei Tborflügeln

(wrolno) führt. Das Tenn (huno) ist von festgestampf-

tem Lehm (hlinjanc), selten von Bohlen (deskowane).

Die Stampfe, womit der Lehm bearbeitet wird, beisst

placawa. Die beiden Seilen des Tenne begränzen höl-

zerne Wände (wumerica) und diese bilden so die Bausen

(worsta), worin die geerndeten Garben (snop), Schütten

(woklep) und Gebnnde (walck) aufbewahrt werden. Hier

sehen wir die Dreschflegel (cypy, Tbeile: rueizna, bidmo), die

Wurfschaufel (vrjejna topala) , das Aehrcnsieb (I6kala

ksida), das entweder ans Bast (töko) oder ans Dralh

(hlöwkowa klida) geflochten ist ; das Sandsieb (pjeskowa

Lsida) ete. Die Siedekammer (rjezarnja), wo die Siede

oder das Häcksel (sykanje) mit der Häckselschneide (rje-

zak) geschnitten wird, befindet sich gewöhnlich nicht

mit der Scheune verbunden, sondern neben den Ställen

;

der Backofen (pjec) entweder im Garten, in einiger Ent-

Das ganze Dorf bildet gewöhnlich eine einzige sehr breite

Gasse, indem zu beiden Seiten sich die Gehöfte nahe an

hof, bisweilen auch noch die Pfarrwohnung und das

Scbulhaus. Die Dorfflur ist fast immer mit Weiden und

andern Bäumen bepflanzt. Diese Bauart der Dörfer un-

terscheidet sie von den nach deutscher Art angelegten

sehr wesentlich. Bei letztem liegen die Gehöfte fern

auseinander zwischen weitläufigen Gärten und Feldern,

während hier nur ein kleiner Garten hinten hinaus be-

findlich ist und alle Häuser so nah als möglich aneinander

gebaut sind. AnfTaf.IV. Fig. 1. der Abbildungen haben wir

ein wend. Dorf im Grundrisse und Fig. 2. die Ansicht

eines Bauergehöfles, von der Dorfflur aus, darstellen lassen.

Diese Einrichtung steht in genauer Beziehung zu der

Eint Heilung der Felder. Die ganze Feldmark eines wen-

dischen Dorfes ist nämlich in besondere Felder einge-

teilt, wovon jedes nach seiner Lage und Beschaffenheit

seinen eigentümlichen Namen hat. In jedem Felde ha-

ben die Grundbesitzer nach Massgabe ihres Gutes als

Ganz- oder Halhhüfner, Gärtner etc. jeder eine bestimmte

Anzahl von Beeten , so dass das Besitztum derselben

überall zerstreut herum liegt. Iu den deutschen Dörfern

das gesammle Ackerfeld eines jeden , in
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einem zusammenhängenden Striche fortlaufend, unmittel-

bar an seinen Hof an und derselbe ist förmlich darauf

ausgesetzt. In neuester Zeit sind jedoch überall da, wo

die wendische Einrichtung Statt fand, bei Gelegenheit

der Dienslablftsungen nnd GemeinbeiUlbeilungen, die Fel-

der der verschiedenen Grundbesitzer zusammengelegt wor-

den, und bald werden nun selbst die Namen der Felder,

welche sich Jahrhunderte lang, überall in der Lausitz

selbst in dem Munde der deutschredenden Bewohner, ob-

wohl sehr verstümmelt, erhallen halten, aus dem Ge-

dächtnisse der Enkel verschwinden.

*. lahraai.
Die Wenden halten drei Hauptmahlzeiten : das Früh-

stück (snjedanje), welches in das erste (prjerie) und das

zweite (drohe) zerfällt, besieht in einem frühzeitig, ehe

ein Jedes an seine Arbeit geht, gemeinschaftlich einge-

nommenen Mehlbrei oder einer andern Suppe oder auch

in Kartoffeln in der Schaale und einem späterhin ver-

zehrten Stück Brot, welchem bisweilen ein Käse beige-

fügt wird. Zu Mittage (wobed) gibt es wieder Kar-

toffeln nnd trockne Gemüse, Grütze, Granpen, Hirse etc.,

im Sommer auch Sallat and Gurkens nur an Sonn- und

Feiertagen kommt ein Stück Fleisch oder ein Braten

auf den Tisch. Zur Vesper (swacina) wird eine tüch-

tige Butterschnitte vernichtet und das gewöhnliche Abend-

brot (wecef) sind die Kartoffeln. An hohen Festen und

zur Kirmes lebt mau aber besser: da wird gekocht, ge-

brätelt und gebacken überall und Jedes isst sich satt an

dem reichlich vorhandenen Kuchen. Noch herrlicher gehl

es bei den GasUnälem (hosetna) zu, welche durch freu-

dige Familienereignisse veranlasst werden. Ein Tauf-

oder Hochzeit-Essen besteht immer aus einer Menge von

Gerichten, auch Bier (piwo) und Branntewein (palenc) ist

im Ucberfluss für die Gäste vorhanden.

Wenn nun auch der Wende für gewöhnlich einfach

und massig lebt, so gibt es doch auch ausser diesen

Festzeilen manche Abwechselung in den täglichen Spei»

sen und Gerichten. Wir wollen hier eine Zusammen-

stellung der gewöhnlich vorkommenden versuchen. Den

Mehlbrei (zawercena muka) haben wir schon erwähnt.

Er wird nicht seilen mit Milch bereitet und ab Mehl pappe

(wusmuz) ziemlich dick genossen. Zu den beliebten Ge-

richten gehört die Faustmauke (porina, kulsica), ein aus

Roggenmebl bereiteter, in einem Tof-fe gekochter Teig,

und dicker Milchhirse (mlöcy jably); auch Semnielmilcb

(mlöcy cally) wird nicht verschmäht. Zu den gewöhnli-

chen Speisen gehören Haidegrütze (bejdusnc krupvj, von

dem in einigen Gegenden der Niederlauaitz fast ausschliess-

lich gebauten Buchwaizen oder Haidekorn, nnd Gersten-

graupe (jecne krupy). Sie werden entweder dick mit

Wasser gekocht und mit Butter oder Speck abgemacht

oder in Stückchen zerschnitten und mit darauf gegossener

abgekochter warmer oder kalter Milch Cze zwaru) ge-

gessen, als auch dünn mit Milch abgekocht ab Milchbrei

(z mldkom zalale) genossen. Die gewöhnlichen Suppen

sind: Biersuppe (piwowa poljewka, polonka, sopaj, Milch-

suppe (mlöcy p.), Buttermilchsuppe (butsankowa p.), Flie-

dersuppe(bozankowap.),Wurstsuppe (koUtasowa p.), Brüh-

suppe, welche not iiox>')p poljewka oder polonka heisst. Die

Suppen werden,ausgenommen dieBier- undRindsbruhsuppe,

nach dem andernGericbte gegessen. FrischePilze (syrebriby

z butsanku waiene) in Buttermilch gekocht, oder in Butler

gebraten werden sehr häufig und gern genossen, vorzüglich

die Champignons (slönki) , Gelblinge (kurjatka) , Reisker

(ryzyki) und Herren- auch Steinpilze (knezaki, kozaki). We-
nigerbeliebt sind die Morcheln (smorzje), die man mit Reis

gekocht isst. Getrocknete Pilze geniesst man in Brühen .

oder mit Essig gekocht. Beim Sehweineschlacbtcii kostet

man Wellfleisch (pöYik). Man macht verschiedene Arten

von Würsten (kolbas, kolbasa): Blutwurst, Leberwurst,

Grützwurst, und den Sonntag nach dem Sehweineschlach-

len wird Grosswurst ausgerichtet. Man ladet seine Freunde

zusammen, und isst zuerst Biersuppe, dann Schweinefleisch

mit Schwarzbrühe (swinjace mjaso z eornej jusku), hier-

auf Wurst mit Sauerkraut (kisaly kal) oder gekochten

Zwiebeln (cybla) und endlich Schweinebraten mit Back-

! obst (susenki, peceriki). — Das Rindfleisch (howjaze

mjaso) isst man mit Brühe (swjctlcj jusku), oder dickem

Grütze (hustej hejdusku), dicker Gerstengraupe (hustymi

jecnymi krupami), Kartoffelmuss (toiecnymi kutkami), ein-

gebrannten zerslückten Kartoffeln (kuskatymi kulkami),

| Süsskraut (slödkim kalom), Zwiebeln (cyblu) oder Meer-

retlig (krjenoin). Das Geschlinge bereitet man mit saurer

eingequirlter oder mit brauner Sauce (Slirik z kisalej

zawertrienej jalkn aby z brunej), das Gekröse mit

weisser säuerlicher Mehlbrühe (krjozk z bjelej kisalej

juiku), desgleichen Kalbfleisch mit eingequirlter weisser

(celace mjaso z bjelej zawereenrj) oder mit eingebrann-

ter Sauce (z prakenej zawerlenej muku). Ausser diesen

Gerichten bemerken wir noch : in Butter und Speck ge-

bratene Leber (butsi aby mini peiene jntra), geräucher-

tes Schweinefleisch (suienc swinjace mjaso) mit K.nicr-

kraut, mit Hirse, mit Kohlrüben (kulrjepu) u. s.

Schöpsenbraten iskopjnca pecVii), Tauben-, Hühner-,

j
(iäniC- und allerlei Wildbraten; hartgekochte Eier (wohl*

i jeja), Biibrcicr, Eierkuchen ; Gänsewürste, die mit Hirse

\ und Sahne gefüllt sind; Gurken (körki), Salat (sololej)
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mit Sahne oder Od oder Speck; Preisseisbeeren (pros-

niey) eingemacht und mit Zucker versüssL, Linsen (soki),

Erbsen (hroch), rothc Raben (cerwena rjepa), Wasscr-

röben, Obst (sad) n. s. w.

Wir könnten noch mancherlei anführen ; doch genas;

hiervon. Der Leser sieht schon hieraas, dass unsere

Wenden sich zu nähren wissen ; wenn es ihnen auch in

der magern llaide und den Sandgegenden, die sie zum Tlicil

bewohnen, oft recht schwer wird, nnd sie sich dort mit

der einfachsten und kärglichsten Kost begnügen

4. Ackert» irihnrhnft und Viehzucht.

Gehen wir nun hinaus auf das Feld (polo) und sehen

das Volk, welches der östlichen Hälfte unseres Welt-

theils den Ackerbau lehrte, sein Lebensgeschäft betrei-

ben! Wir betrachten uns den Acker (fola) voo verschie-

dener Güte, oft aus strengem Lehm-, noch öfter aus

leichtem Sandboden bestehend. Er ist, wie schon er-

wähnt, in mehrere Felder als Schläge (wrör'enje) ein-

geteilt, in welchem jeder Grundbesitzer des Dorfs seine

Beete (wosrcdk, zahon) hat.

Diese Beete sind in manchen Gegenden schmal und

flach, nur sechs bis acht Zeilen (brözda) breit, in andern

von mächtiger Breite, gewölbt, mit hohem Hamm und lie-

fer Wasserfurche (wiöza), damit die überflüssige Feuch-

tigkeit aus- und abziehen könne. Dahinaus zieht am

frühen Morgen der singende Knecht mit Pflug (pluh),

Egge (bröna) oder Rulirhaken (radlo). Sein Pflug, des-

sen Bauart nichts besonderes hat und dem der deutschen

Anwohner ganz gleich kommt, ruht, queer gelegt, hin-

ten auf der Schleppe fwoka), vorn auf dem Vorderge-

slell (slarfik) , mit den beiden Pflugrädchen (piuznc fco-

lesko). Seine Hauptbestandteile sind : die Grindel (kse-

iie\), der Rester (klak), das Streichbrei (ksidlica), das

Sech (cröslo), die Pflogschaar (radelca,), der Vorslecker

(küezk), wozu auch noch die Heute (wölka) kommt, mit

welcher die sich anhängenden Quecken oder andere hin-

dernde Gegenstände vom Sech, Pfliigsrhaar und Slreich-

bret entfernt werden. Die Kgge besieht aus den Egge-

balken (brönisco) und den EggelaUen (poporsk) von har-

tem Holze: die Eggezinken (broniny hozdz sind von

Eisen. Das Beackern (worac) des Feldes erfordert ver-

schiedene. Arbeiten und unser Knecht will entweder stür-

zen (podworac), oder auTackern Chorjeworac) oder quie-

ren (prjekowac), oder rubren (mje*yc> oder eggen

wlocic). Dabei hal er die Furchen auszustossen (Idzje

wustorkac) oder auszustreichen (loije wnbance) , den

Zaun (plöt), welcher das ganze Feld begränzt und das

weidende Vieh abhalten soll, in Staad zu setzen,

eben ungewissen Pfahl (soeha) wieder einzuschlagen und

manche Stange (SLahaj mit einer Weiden ralhc (witka)

anzubinden und an die Pfähle zu befestigen. Zu diesem

Behufe nahm er sich die Axt (sekera) oder das Hand-

beil (ruena sekerka), vielleicht auch eine Säge (pita)

mit. Pflug, Egge und Riihrhakcn ziehen Pferde oder Och-

sen. Die kleinen Leute, Gärtner und Hausier, spannen

auch ihre Kühe, bisweilen sogar sich selbst daran. Da
nun die verschiedenen Felder nach einer gewissen Ord-

nung bewirtschaftet werden müssen, damil der not-

wendige Fruchtwechsel Statt finde, und da die einzelnen

Besitzer sich nach dieser gemeinsamen Ordnung zu rich-

ten haben, so geschehen auch die besondern Arbeiten zu

den verschiedenen Zeiten in Gesellschaft. Gesellig-

keit ist aber ein Grundzug in dem Charakter der Wen-
den, und man hal eben daher die zu manchen Missver-

hällnissen Anlass gebeude Zersplitterung des Grundeigen-

tums herleilen wollen. Man lieble es in Gemeinschaft

mit seinen Nachbarn, Freunden und Bekauntcn zu ar-

beilen, zu säen, zu ernden, Vortheile zu gewinnen und

Schaden zu tragen. Einer mit Allen und Alle mit Ei-

nem — das war der Grundsatz der gemütlichen Alt-

vordern, welche ihre Wohnungen so nahe als möglich

zusammen rückten. Einen andern Grund zu dieser Acker-

einteilung will man in der Gcrccbtigkcitsliebe des Volk»

linden. Da der Boden der Dorffluren in den meisten

Gegenden von sehr verschiedener Güte ist, so wollte

man jeden Besitzer gleichmässig Theil nehmen lassen an

dem besten wie an dem schlechtsten. Auch in der Stcl-

luug zu den anwohnenden Deutschen, welche zu einem

genauen Zusammenbalten und Zusammenwirken aufforder-

te, in der Notwendigkeit gemeinsamen Sehotzes gegen

das Wild, welches in früheren Zeiten furchtbare Ver-

heerungen anrichten uiusste, da es so zahlreich die an-

grenzenden Wälder bevölkerte, in einem gewissen repu-

blikanischen Gleichheils- und Gemeinheitssinne , welchen

man den Slawen beilegte, suchte man die Ursachen dieser

Erscheinung. \ iellcichl wirkten mehrere zusammen \ viel-

leicht isl sie schon uralt und aus dem fernen Orient mit

herüber gekommen ; vielleicht entstand sie wie von selbst

auf den weitem Wanderzügen der Slawen. In der That

liegt es nicht fern, ein wendisches Dorf mit seiner Um-

zäunung und gewöhnlich darum geführten Graben, seine

geschlossenen nach derDorfflur zu mit einem festen Stake-

tenzaun versehenen Höfen, seinen aueinandcrgebaulen Häu-

sern nnd seiner geräumigen DorlBur, einem belesligteu La-

ger mit seinen Zellen zu vergleichen. Denkt man sieb

nun, dass den beweglichen Zellen festere Wohnungen wi-

chen , und dass man ein Stück Wald nach dem i
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gemeinschaftlich urbar machte und vertbeilte, so ergibt

es sieb von selbst, dass jeder iü jedem Felde seinen Au-

thcil erhielt , iu dem Masse , wie man wieder eine neue

Strecke der unwirtbbaren Haide abgewann.

Dass dies mit beharrlichem Flcisse geschah, lässl

sieb denken. Noch jetzt ist die Emsigkeit der Wenden

in Bestellung ihrer Acekcr ausgezeichnet. Wer die Lau-

sitz nach ihrem grössten Theile als Sumpf- und Sandlaud

kennt und den Krtrag, den llcissige Hände ihm abgewin-

nen, damit vergleicht, der wird gewiss die Betriebsamkeit

der Bewohner anerkennen. Sellen bleibt ein Stück

Ackerland brach liegen, jedes Feld muss alljährlich seine

Frucht bringen. Eine reichliche Düngung, welche durch

den zahlreichen \ ichbestand und die Streu, welche die

dichten Kiefcrwiilder liefern , möglich gemacht wird, und

eine sorgfältige Bearbeitung ist die Ursache dieses Se-

gens auf den sonst unergiebigsten Plätzen. Im Herbst und

Frühling wird die Erde mit Pflug, Egge, Kuhrhaken und Spa-

ten (lopac) Oei.Hsig durchwühlt und von Unkraut und Que-

cken gereinigt, welche entweder frisch dem Viebe als Fut-

ter vorgelegt, aber im kranken Zustande zum Düngstoff

benutzt werden. Hierauf wird dann erst der Dünger aur

das Feld gebracht und zur Saat gepflügt. So ist es im

Stande, zwei Jahr« hinter einander Koggen und im dritten

Jahre Bucbwaizen zu tragen. Das ist die gewöhnliche

Frucbtfolge bei leichten Aeckern. Noch sorgfältiger wird

der fruchtbare Boden behandelt. Dieser wird alle Jahre

gedüngt; das t'nkranl flcissig ausgejätet und dem Viehc

als Futter gegeben und wenn die Halmfrüchte eingeerudet

sind, so beeilt man sich, noch eine Nachfrucht von Fut-

terkräutern zu erzielen , und einige Beete Ackerspargel

(Knötrich, kolij, kolodzij), weisse Rüben (rjepa) n. dgl.

Seit der Dieuslablösung fängt man an, die Stall lullc-

rung des Viehes einzuführen. Gemeinheit aber wird das-

selbe auf die Weide (paslwa) getrieben, so lang es nur

die Witterung erlaubt. Wo es gemeinschaftliche Waide-

plitze (paslwisco) gibt, da hält die Gemeinde gewöhnlich

einen Hirten (pastyr), für das Rindvieh (kruwjary p.),

die Schweine (swinjaey p.) etc. Auch die Gänse (busy),

deren Zucht an manchen Orten vorzugsweise betrieben

wird, werden täglich durch einen besondern Hirten ge-

hütet. Sonst lässt jeder Besitzer sein Vieh besonders hü-

teu. Dies findet in jedem Falle bei dem Pferde (köii)

als dem edelsten und kostbarsten Hauslhiere Statt.

Neben den erwähnten Haussieren werden noch hier und

da Ziegen (koza) und Schafe (wowca) gehalten. Tauben

(bolb)u.Hühner (kury)fehlen selten aufeinemBaoerhofe. Ein

Bauer hat gewöhnlich zwei Pferde, selten viere, und zwanzig

und einige Stücke Rindvieh. Von den Ochsen nnd Kühen

hat jedes seinen Namen. Die Ochseu heissen: wosman,

der grossblässige, skrokac Elster, plowaS der fahle, slry-

nan der streifige, iiLowany der hübsche. Die Hübe nennt

man : pond&cla Montag , sreda Mittwoch , sobota Son-

nabend . tiowesta Braut, druika Züchtjungfer , wadzina

die zänkische, srüka Elster, nalika Nelke, wosa die gross-

blässige, mrdza die fahlgrauc, milrusa die weisspauc,

sjera die graue, pisana die bunte, niza Rose, psislojua

die anständige, kolpa die bornlose, mora die schmutzige,

coroa die schwarze u. s. w. Die Kühe ruft man : mojka,

mojka! die Kälber: mojke, mojke ! die Ochsen: mojki,

mojki! die Schweine: kii, kic, kij ; cu, cu, cu! und

wenn man sie jagt oder forttreibt: hui, hui! — Die

Ziegen: hila, hila, hila ! wenn man sie treibt: cyk,

cyk! — Die Schaafc: äip, sip ! sepka, sepka! Man ruft

die Gänse : liha, liba, liba ! man jagt sie mit : hol , hol,

hol! die Hübner: pul, pul, putl — Je, Je! Nach den

Tauben wird gepfiffen uud auch gerufen: tujka, tujka, lujka.

Die Enten (kacka) werden gelockt : barka, harkn, harka

!

gescheucht: pila, pilat die Pferde: mizko, mizko! —
ho, ho, bo! — ho mizko! die Katze: mica, nüea! —
kec, kec! der Hund: ce, ce ! —

Doch wir kehren zu der dem Landmanne so nütz-

lichen Kuh zurück.

Ihre Milch (inlöko) wird zunächst als Nahrungsmit-

tel für die Hausgenossen mannigfaltig gebraucht. Doch

nimmt man sie dazu nicht wie sie von der Kuh kommt

(syra) , und wenn sie noch nicht abgerahmt ist (dobre

mlüko, gute Milch), sondern die abgerahmte (wuzbjeranc

m.), die Schlickermilch (sydk) oder Buttermilch. Die Sabne

(siiietana), im Brandenburgischen und Böhmen nochjetztvon

den Deutschen Schmetten genanut, wird nur zum But-

tern (bulrn dzjelac) verwendet. Den Quark (twarob)

issl man entweder frisch zum Brote oder macht Käse

(twarozk) daraus. AuchSüsskäse (sydyr)aus guter Milch,

so wie Ziegenkäse werden zum Verkaufe bereitet. Aus-

sen am Gicbelfensler des Hauses befindet sich deshalb ein

Käsekorb (kos), um das Trocknen der Käse in freier

Luft zn bewirken.

Neben der Viehzucht wird auch Bienenzucht (wcolni-

slwo) an vielen Orten Deissig betrieben. Fast injedem Dorfe

gibt es einige Bienenväter (wcölnik, weoiak), welche iu

einem ans Brctern und Latten leicht zusammengeschla-

genen Bienenhause (wcölnica) nahe an der Wohnung im

Garten eine Anzahl Bienenstöcke oder Körbe (köli) sie-

ben haben. Oft sind sie auch nur an einer Wand frei

hingestellt und mit einem leichten Brcterdach gegen die

Unbilden der Witterung geschützt. Früher wurde in
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Mit der Lichtung der Haide und dem Niederschlagen der

alten Stamme hat aie aber fast ganz aufgehört.

Der Mann steht in der wendischen Familie als Wirth

fhospodaf) und Hausvater überall oben an. Cr ist und heisst

da, wo er über eine einigrrmassen bedeutende Wiriiischaft

zu gebieten hat, der Herr (kiiez). Die Frau unterwirft

sich seinem Willen in der Kegel und wagt nicht, ihm

mit unbescheidenen Worten zu widersprechen oder sich

über ihren Wirkungskreis ungebührlich zu erheben. Wäh-
rend er die Arbeiten leitet und selbst mit dem Pfluge

oder der Egge auf das Feld, mit dem Wagen in den

Wald zieht, besorgt sie das Vieh und die Kinder, pflanzt

und jätet und graset mit den Mägden, bäckt und kocht

and hält das ganze Hauswesen in Stand und Ordnung,

bessert die zerrissenen Kleider aus und beschickt mit

fleissiger Hand Alles, was in den Kreis der weiblichen

Verrichtungen gehört. Die Kinder müssen frühzeitig schon

als Hüter des Viehes, als Pfluglreiber und mit Spaten,

Hacke und Rechen thätig sein. Gehorsam wird ihnen

oft anl empfindliche Weise mit der Ruthe eingeprägt. Das

Gesinde (celedz) folgt den Worten des Hausherrn und der

Hausfrau, auch die schon erwachsenen Kinder, die in

der Wirtschaft als Knechte oder Mägde verwendet wer-

den, ordnen sich dem Willen der Aeltern unter und das

einer wendischen Familie bietet uns so das Bild

geordneten patriarchalischen Alleinherrschaft, dar.

Doch ist auch hier die Regel nicht ohne Ausnahme.

Wo gäbe es nicht Frauen , welche ihre Männer regie-

ren, Kinder, welche den Aeltern ungehorsam sind, Dienst-

boten, welche sich widersetzen und Familien, welche in

Anarchie verfallen? — Oft spielt hier der Branntwein,

dessen häufigen und übermässigen Genuss seine- Wohl-

feilheit und die schlechte Kost so reizend macht, seine

verderbliche Rolle. Oft macht der auch in die Hütte

des Aemislen und Niedrigsten eindringende Zeitgeist seine

zerstörende Wirkung gellend. Die immer mehr über-

hand nehmenden Ausschweifungen des Geschlechtstriebes,

die an den Gräuzorten eine besondere Höbe und Allge-

meinheit erreicht haben, zerreissen die wolilthäligen Ban-

de, welche die Natur um die Menschen schlingt, zerrüt-

ten die heilige Ordnung , welche die Religion weiht und

befestigt und fangen an, das Wohl der Familien auch

hier zu

DerWende ist am liebsten Ackerbauer (rataf), zu-

frieden, wenn er der väterlichen Scholle nur das Notbwen-

digste abgewinnen kann. Bis auf die neuesten Zeiten

berab hatte er aber nicht einmal ein ganz gesichertes

Eigenthum, und seine meiste Zeit war für fremden Dienst

in Anspruch genommen. Eine Menge von Nahrungen

waren nämlich sogenannte Lasshütten , deren Bewohner

in einem strengen Abhängigkeitsverhältnisse zn dem Guts-

teten ibm nicht nur ihren jahrlichen Zins, sie mussten

auch Tag für Tag mit Pferd und Wagen und Gesehirr,

mit Hand und Fuss ihm dienstbar sein , seine Aecker

bestellen, seine Wiesen mähen, sein Getreide aasdre-

schen, seine Teiche fischen and ihm bei seinen Jagden

das Wild zutreiben. Dazu waren die Söhne und Töch-

ter verpflichtet, für ein festgesetztes sehr geringes Lohn

als Knechte und Mägde auf den Hof zu ziehen
\ jähr-

lich hielt der gnädige Herr zu diesem Behuf« einmal

Heerschau. Besser hatten es allerdings die Untcrthaoen

auf den Domänenämtern und den Klostergütern und die

sogenannten Freibauern. Ihre glücklichere Lage machte

sie auch stolz und sie brüsteten sich gegen die andern,

als die wendischen Republikaner und die lausitzischen

Schweizer, mit ihrer Unabhängigkeit. Kein Vater hätte

seine Tochter einem Wirthe gegeben, welcher in dem ab-

hängigen Verhältnisse eines Privat - Dominial - Unlertha-

nen sich befand. Dieses Verbällniss hat jedoch nach Auf-

hebung der Erbuitlerthanigkeit jetzt überall aufgehört.

Auch der Wende ist nun freier und erblicher Besitzer

seines Kigenlhums gewordeu.

Wer kein Grundeigenthum sein nennt, widmet sieb

einem Handwerke. Am liebsten ist der Wende Zim-

mermann (cjesla) oder Maurer (mufer). Ausserdem wer-

den von ihm alle Handwerke betrieben, welche dem Dorf-

bewohner die nächsten und nothwendigsten sind. Er

wird Schmied (kowar), Wagner (wojnar, kolodzej),

Tischler (tyJer, blidar), Schuhmacher (Sewc) , Fleischer

(rjeznik), Töpfer (bornfer), Gärtner (zahrodnik), Fischer

(rybak, ryhaf). Der Schwächliche und Krüppel ergreift

das Schnciderhandwerk (krawslwo). Das Weben be-

sorgen bei den nordwestlichen Wenden und in der Nie-

derlausil* die Frauen in jeder Haushaltung selbst: aus-

serdem gibt es auch manchen Weber (tkalc), der es

als Handwerk betreibt.

Gehurlsauszeichnung ist dem Wenden unbe-

kannt. Er mosste jedoch gegen den deutschen Edelmann

fzemjan) unterwürfig sein, verehrt seineu in der Kegel aus

dem Bauernstände herstammenden Geistlichen (duchomuv,
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pop, popoc kriez) um seines heil. Amtes willen und aeb-

let den seine Kinder nnterriehtenden Lehrer (wucer).

Angesehn ist auch der Pachter (najnk, pachman) und der

Lehnguisbesitzer (wilaz), der Dorfsehalse (sotla), beson-

ders wenn er zugleich Schenkwirth (korcmaf) ist. Dem
Schenkwirth oder Kretscbambesitzer hat in der Regel

sein Geschäft eine gewisse Gewandtheit nnd Wohlhaben-

heit verschafft. Zu ihm sehen daher die Bauern als auf

den Ilöbenpunkt einer günstigen Stellung hinauf. Unter

ihnen gibt es nun auch noch mehrere Abstufungen.

Der Grossbauer (bur) ist den Eigentümer einer ganzen

Hufe (c. 30 magdeburger Morgen) oder darüber, der

Halbbauer (pdllcnk) besitzt nur eine halbe; verhältniss-

mässig weniger haben : der Gärtner (zahrodnik) und der

Häusler mit Feldbesitz (khjezuik). Ausserdem gibt es

noch llüusler ohne Feldbesitz (khjezkar) und Büdner

fbudar), welche blos in dem Besitze eines Hauses nebst

einem kleinen Garten sind.

1. melndeanfelegrnhellrii.

Alle Grund - und Hausbesitzer eines Dorfs nehmen

Theil an den Gemeinde Versammlungen (olw. hro-

mada, nlw. gromada). Dazu ladet der Schulze ein, in-

dem er ein krummes Holz, Krumbholz (kokula), in an-

derb Gegenden einen hölzernen Hammer (hejka), den

Gcrieblshammer, woran die Einladung geheftet ist, so

in der Runde herumschickt, dass er es dem nächsten

Nachbar überreicht , oder , wenn er ihn oder jemanden

seiner Leute erblickt, hinüber in den Hof wirft, da es

daon ebenso weiter befördert wird , bis es wieder an den

Schulzen zurückkommt. Im Sommer findet die Versammlung

unter einer Linde oder einem andern schattenreichen

Baume innerhalb des Dorfes, zur Winterszeit in der

Schenke Stall. Der Schulz ist der Vorsitzende, ihn umgeben

als Beisitzer die Gerichtsleute (slar&i, starski) im Halbzirkel.

Anfangs schleichen die Verhandlungen langsam und träge

dahin , wenn sie nicht etwa durch einen einflussreichen

für die Gemeinde oder einige Einzelne wichtigen Gegen-

stand belebt werden. Nach und nach kommen die durch

des V ortragenden Worte immermehr Erregten inßewegung,

stimmen seinen Vorschlägen bei oder widersprechen wohl I

auch möglicher Weise. Alles wendet nun seine Aufmerksam- I

keit dem entstandenen Wortstreile zu und mischt sich mit

seiner Stimme darein, um auch seinen Theil an der ße-

rathung zu Itaben und seine Gründe geltend in machen.

Jeder redet, schreit und geslikulirt und keiner hört mehr. |i

Endlich, wenn der Sturm aasgetobt hat und die Hitze

des Zungengefeehts sich abzukühlen anlängt, wird zur
||

W«Dd. Volfcfliefer II.

|
Abstimmung geschritten. Selten kann da der Vorsitzende

I darauf rechnen, dass die verschiedenen Meinungen und

Ansichten sich ausgeglichen haben, oder dass die Wider-

streitenden sieb sofort vor der Autorität beugen werden.

Der Wende w ürde es -für eine Schande halten,) aueh wenn

er überzeugt ist, nun sogleich ja zu sagen. Am folgen-

den Tage wird er es vielleicht eher für ratbsam halten.

Er findet einmal Widerstand auf eine Zeit lang für löb-

lich und rühmlich und ist stolz darauf, als Grundbesitzer,

auch seine Stimme zu haben und zu behaupten und sein

Aosehu geltend zu machen. Das zeigt sich namentlich

bei Besetzu«;; der besoldeten Gemeindediener, der Schmie-

de, Hirten, Dorf-, Flur- und Nachtwächter. Wenn ihr

Dienstjahr abgelaufen ist, so müssen sie am Thomasta^e

mit entblösstem Haupte vor der Gromada erscheinen and

um ihre Wiederaufnahme bitten. Ist ihnen diese zuge-

sagt, so haben sie sich dafür höflichst zu bedanken. Die

geringste Vernachlässigung dieser Form würde die un-

ausbleibliche Entfernung von ihrem Posten zur Folge

haben. Ueberhaupt ist die genaue Beobachtung äusserer

Formen nnd die Achtung vor Gesetz nnd Ordnung trotz

alles Widerspruchsgeistes und aller seiner Beweglichkeit

und Lebhaftigkeit dem Wenden eigentümlich. Jedes

Dorf ist ein kleiner Staat, wo alles gehörig ineinander-

greift, ein Bienenschwarm, wo es durcheinander brummt

und summt, läuft und tanzt, und doch alles im Geleise

und bei seinem Geschäfte bleibt und höchstens den stiebt,

der nirbt selbst zur Republik gehört.

Su Sehentteuleheaa«

Der Ort, wo dieser Bienenschwarm sich gewöhn-

lich ansetzt, ist die Schenke, und jedes Lebensereigniss

gibt Veranlassung dazu, dass er dort einzieht. Reine

iitfenlliche Sache, sei sie auch noch so ernsthafter Na-

tur, kann ohne freundschaftliches Zusammentrinken und

Znlrinken beendigt werden. Jede Familienangelegenheit

muss ihre Weise durch einen Gang in den Kretscham

erhalten. Das Eintreten eines neuen Wirthes iu die

Gemeinde, die Aufnahme einer jungen Frau iu der Zahl

der Wirthinncn , Hochzeit und Kindtaufe müssen hier

gefeiert werden mit Trunk, Gesang und Tanz. Selbst

der Lein kann nicht gerathen, wenn die Säerin, und

wäre sie auch noch so alt, in der Fastnachtswoche nicht

ihren Reigen tanzte.

Das zu Biere gehen (na piwo khodzenje) ge-

schieht in der Regel alle Sonntage. An Festtagen ver-

steht es sich ohnedies von selbst. Einige begnügen sich

dabei mit einem Labelrunk und entfernen sich bald wie-

der, während andere langer und oft bis in die Nacht

28
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beim Glase und der Karle sitzen bleiben. Die Ankom-

menden werden von den Wirtbe gewöhnlich mit der

Hand begrüsst nnd zum Willkommen mit einem Trunk

aus seiner Kanue beehrt. Dagegen erlaubt ihm die Sitte,

aus einem jeden Glase , das er einschenkt , den ersten

Sehluck zu thun und auch seinen Leuten steht dies an

seiner Statt frei. Eine andere Sitte, welche früher hier

und da Statt fand, ist abgekommen. Wenn nämlich die

»(brechenden Gäste die Zeche bezahlt hatten, pflegten

sie den Wirlb um den „heiligen Johannes" (swjaty

Jan) zn bitten. Darunter verstanden sie eine unentgelt-

lich zu verabreichende Zugabe an Bier. Der Ursprung

dieses Gebrauchs scheint folgender zu sein. In der rö-

mischen Kirche pflegte am Tage Johannis des Evangeli-

sten den Laien, welche anf dem Altare ihre Opfer dar-

gebracht hatten, geweihter Wein ans einem Kelche ge-

schenkt zu werden. Dieser Wein sollte vor der Wir-

kung des Gifts und sonstiger Lebensgefahr bewahren

nnd der Männer Kraft, so wie der Jungfrauen Schön-

heil vermehren, weil dem heil. Johannes, wie die Le-

gende berichtet, der geleerte Giftbecher nichts geschadet

habe. Das habe man denn auch auf den Abscbiedstrunk

aasgedehnt nnd ihm eine gleiche Kraft zugeschrieben*).

Mehr noch wie das Trinken, welches zu unserer

Zeit sich von dem stärkenden Biere leider ! zu dem ent-

nervenden Branntwein hingewendet hat, ist das Tan-
zen eine Leidenschaft der Wenden. Ausser den Schenk

-

Stuben schlagen sie ihre Tanzplätze auch in dazu erbaa-

len Lauben oder auf Scbeuntennen auf. Da stehen denn

die Mannspersonen bei den Spielleuten, das Weibs-

volk aber vorn an der Thüre und vor derselben macht

sich die liebe Jugend lustig.

Die Wenden haben nnr einen einzigen Natinnaltanz.

Er hat einige Aehnlichkeit mit der Polonnaise nnd dem

Menuet zugleich nnd laut sich nach aUen Melodien Un-

zen, welche wir unter den Volksliedern mit tempo di

menoetto, polacca und serski (Wendisch) bezeichnet ha-

ben. Das Volk nennt diesen Tanz selbst den wendi-

schen (serska reja). Er wird auf folgende Weise aus-

geführt. Der Vortänzer tritt, sobald die Musik ertönt,

mit seiner Tänzerin in die Nahe der Musikanten. Seine

Tänzerin stellt sich vor ihn hin und er fasat ihre rechte

Hand, hebt sie in die Höhe und behält einen oder ein

Paar Finger derselben in seiner Hand. Darauf fängt

sie an, sich anf einer Stelle rund herum zu drehen,

und setzt dieses mit Anwendung eines eigenlhümlichen

•) S. PravisilalM. S. 374. Ta<mMl.» diu. *. prob Jo-

btntis. List. 1*75.

pas fort, nachdem der - Tänzer ihre Hand losgelassen

hat, so dass sie nun ganz allem tanzt. Dabei hangen

ihre Arme steif an dem Leibe herab. Nach einer klei-

nen Weile beginnt der Tänzer rund um seine Tänzerin

herum zu tanzen und drückt durch Mienen und Bewe-

gungen immer heiliger seine Sehnsucht aus, sich mil ihr

im Tanze zu vereinen. Er fängt an zu singen und zu

jauchzen, stampft mit den Füssen und bietet alle seine

Tanzkünste auf. Sie laut ihn bald kürzere, bald län-

gere Zeit schmachten, je nachdem es ihr beliebt. End-

lich hebt sie die Hiode eny>or, der Bursche nmfaut ih-

ren Leib und gemeinschaftlich schwingen sie sich in lu-

stigen Heigen rund herum. Sobald dies geschieht, holen

auch die übrigen Bursche sich ihre Tänzerinnen, wählen

sich einen passenden Platz, nnd schwenken sich auf dem-

selben acht Takte lang rechts, acht Takte links und so

fort, bis der Vortänzer das Zeichen zu einer gemein-

schaftlichen Tour gibt. Die Paare stellen sieh einander

gegenüber, fassen sich an den Händen und chassiren so

lange acht Takte rechts und acht links, bis der Vor-

hin /.er sieh mit seiner Tänzerin auf seinem Platze wie-

der herumzudrehen beginnt, was nun auch alle übrigen

thun. Jetzt wechselt dieses Herumdrehen nnd Chassiren

so lauge, bis die Musik schweigt, welche ab nnd zu mil

Gesang bald von der ganzen Gesellschaft, bald nur von

einem einzelnen Sänger begleitet wurde. Dieser Tanz

ist zwar noch sehr im Gebrauch, bat aber doch durch

das Aufkommen der fremden Rundtänze, Walzer, Ga-

lopp, Schottisch u. dgl. bedeutend an .seinem Ansehn

wie an Zierlichkeit und Regelmiissigkeit verloren.

Auch die Musik, wonach die Wenden tanzen, ist

bei weitem nicht mehr so eigentümlich, wie in früheren

Zeiten. Man hört und siebt fast überall die gewöhnli-

chen auch in den deutschen Dörfern üblichen Instrumente,

eine, oder wenn es hoch kommt, zwei Geigen (huslje), eine

Klarinette (pisi;el)uüd einen Hrummbass (Lrömblje, dundry),

dazu noch eine schmetternde Trompete (truba) oder ein

Horn (rolk). Die Flöte ist fast gar nicht in Gebrauch,

lu w euigeu (hegenden, fast nur um Muskau herum, ha-

ben sich die dreiseitige Geige , die Tarakawa und der

DudeUack oder die Boekpfeife noch in ihrer alten Würde

nnd Geltung erhalten. Diese drei Instrumente sind einer

nähern Beschreibung werth.

Die wend. Geige (busla) (s. die Abbildung), von ganz

eigeuihiimlichcr Form, ist mildem Halse und der Schnecke 2

rheial. Fuss lang. Der Hoden von Eichenholz, ist ziemlich

dünn nnd ganz flach , dagegen ist die Decke von Tan-

nenholz, hoch gewölbt und mil drei SchalUöcbern ver-

sehen. Die Seitenwinde von Eichcnbolze sind bedeutend
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«»geschweift. Aach das Grifftret und die Schnecke, sowie

dcrSailenlultrr sind vom Kirhenholz. Der Steg (muzik)ist

verbalInLssraissig hoch, so dass die drei Sailen, welche

an den nicht wie bei der gewöhnlichen Violine an bei-

den Seiten der Schnecke, sondern unterhalb derselben

angebrachte Wirbeln befestigt nnd in d, a, and e gestimmt

sind, vom Griffbrete etwas entfernt stehen. Der Bogen

(smök), womit das Instrument gespielt wird, ist von der-

selben Länge wie die Geige, avit Pferdebaaren bezogen

und so standhaft wie ein Bassbogen. Der Ton ist scharf

und schreiend.

Die Tarakawa (tarakawa) ist ein der Oboe ähn-

liches Instrument (s. die Abbildung) von 20 rheinl.

Zoll Länge, ans Bucheoholze gefertigt, mit mehreren

Ringen von Messing umgeben nnd mit dreizehn Spiel-

löchern versehen , von denen neun in einer Linie und

vier seitwiirls derselben angebracht sind; vier davon be-

finden sich am Vorderstück, sechs am Miltelslück, und

drei am Scballslück, welches ausserdem noch ganz am

Ende eine Oefl'nung hat, w odurch ein Band gezogen wer-

den kann, um es aufzuhängen. Das Mundstück besteht

aus einem von hartem Holze gefertigten Knopfe mit ei-

nem Zapfen, der ins Vorderstück hineingesteckt wird.

Miltenhin durch Knopf nnd Zapfen gebt eine sehr enge

runde, mit einem messinguen Cylinder ausgefütterte Oeff-

nung. An diesem Cylinder, welcher nach vorn etwas

hervorsteht, steckt ein dünnes, wie bei der Oboe vor-

gerichtetes, kurzes Rohr, wodnreh der sehr durchdrin-

gende und gellende Ton hervorgebracht wird, welcher

dem Instrumente eigen thümlich ist.

Vom Dudelsack gibt es zwei Arten, einen grös-

sern und einen kleineren. Der grössere trägt den gan-

zen gehörnten Kopf des Ziegenbockes und bcissl kozol

;

der kleinere entbehrt dieser Zierde und wird mjeebswa

genannt. Beide Arten besteben aus einem Sack von ge-

schmeidigem Leder, einem Blasebalg und zwei vorn her-

untergehenden Köhren. Bein Spielen der Bockpfeife

wird der Sack unter den linken, der in denselben ein-

mündende Blasebalg unter den rechten Arm genom

nnd fortwährend gedrückt, um die Lua einzupumpen,

welche durch den Sack den beiden Röhren mitgetbeilt

wird, durch diese hindurchgeht und den Ton hervor-

bringt. Von den beiden Röhren ist die eine mit neun

Löchern nnd einem Daumenloch versehen: auf diesem

wird die Melodie gespielt. Die andere , welche auf der

Seite mit einem Summer verseben ist, bläst in einem

und demselben Tone mit unaufhörlichem dumpfen Ge-

brumme den ßass dazu.

Das Hacke br et (eymbal), welches früher auch in

Gebrauch war, ist jetzt ganz verschwunden. Die Nacht-

wächter und Hirten bedienen sieh aber noch fortwährend

eines Horns, welches ans einem Oebsenborne be-

sieht, und die Kinder schneiden sieh im Frühjahr ihre

Pfeifen (lulawa) aus der Rinde des Weidenbaumes.

Oft auch wird zum Tanzen aaf einem gewöhnlichen Kam-

me, den man an die Lippen setzt, eine Melodie geblasen

oder das melancholische Brummeisen (in neuester Zeit

die Mundharmonika) gespielt. I'eberall, wo die Wenden
zusammenkommen , inuss getanzt, gesungen, getrunken,

gejauchzt und gelärmt werden. Sie sind unerschöpflich

und unverwüstlich in ihrer lasten Fröhlichkeit.

DI« SplausajWMlliieliatftosa.

Wie das harmlose, gesellige Volk auch das tägliche

Geschäft zu einer Ergölzlichkeit nnd heitern Unterhal-

tung zu machen versteht, davon geben die Spinogesell-

schaflen einen Beweis.

Das Garnspinneu ist einer ihrer vorzüglichsten Er-

werbszweige und wegen der für das Hauswesen not-

wendigen Leinwand etwas ganz unentbehrliches. Be-

steht doch ein Theil des Lohns der Knechte und Mägde

in einer ansehnlichen Menge dieses Stoffes. Es werden

daher nicht nur die Dienstboten, sondern auch die Kin-

der von ihren ersten Lebeusjahreu an zum Spinnen fleis-

sig angehalten und alte Mütterchen und Greise, welche

nicht mehr in der Wirthschaft thätig sein können, dre-

hen ihre Spille oder ihr Rädchen das ganze Jabr hin-

durch vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Für

diejenigen aber, welche den grösslen Tbeil des Jahres

von andern Arbeiten in Anspruch genommen werden,

ist ein bestimmter Zeitraum festgesetzt, wo sie dem Ge-

schäfte des Spiuuens regelmässig obliegen müssen. Er

beginnt am Tage Burckhardt, den 11. Oclober und reicht

bis zur Aschermittwoch. Dazu vereinigen sich die Mäd-

chen zu besondern Spinngesellschaflcn (psaza) von

höchstens zwölf Mitgliedern. Ihre Spinnstube haben sie

gewöhnlich jedes Jahr bei einer andern Hauswirthin, da

es Gesetz ist, dass jede Theilnehmerin der Reibe nsch

ihre Genossen einen Winter lang bei sich aufnimmt:

jedoch führen hierin die räumlichen, häuslieben und an-

dern Verhältnisse öfters eine Ausnahme von der Regel

herbei. Für diese Gefälligkeit müssen denn aber auch

die Spinnerinnen Sonntags Nachmittags der Wirthin Fe-

dern schleusseu, wofür sie bisweilen mit einem Milch-

hierse bewirthel werden.

Die Spinnslube wird am Burekbardtslage feier-

lich eröffnet, indem die Wirtbin den Spinnerinnen eine

gebratene Gans oder sonst ein gutes Geriebt Fleisch zum
28'
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Besten gibt. Dafür hat sie den Vorlheil, dass sie von

der Zeil an ihren Leuten nur früh Morgens, nicht aber

auch des Abends Botter zum Brote reichen darf, wäh-

rend andere, die den Bnrcfchardttsehinaus unterlassen,

dies bis Martini fortsetzen müssen.

Ein gewöhnlicher Spinnabend wJShrt von sieben

bis zehn Ihr Abends. Während dieser Zeit wird un-

unterbrochen emsig gesponnen (tbeils mit der Spille, ge-

wöhnlich aber am Rädchen), und nur an den Sonnaben-

den um 9 Uhr eine Pause von einer Viertelstunde ge-

macht, was man die halbe Spinte (pöl psazy) nennt.

Unter der Arbeit wird jedoch mit dem Monde nicht ge-

feiert und die Zeit durch mancherlei Knrzweil beflügelt.

Ist die Dorf- und Tagesgeschichle genugsam abgehandelt,

so vergnügt man sich mit dem Singen von Volkslie-

dern, an deren Stelle in der Pastenzeit geistliche Lieder

treten. Zu diesem Bebufe hat jede Spinnstube ihre Vor-

sängerin (zanoserka, kanlorka), welche die Lieder an-

fängt und überhaupt den Gesang Iritet. Sie muss daher

einen guten Vorrath von Texten und Melodien im Kopfe

haben. Ihr Amt ist ein ehrenvolles ; denn auf das Sin-

gen hallen die wendischen Mädchen sehr viel und die

meiste Zeit wird an den Spinnabenden damit ausgefüllt.

Daher hört man anch vor Beginn der Spinnzeit öfters

fragen : „Was für neue Lieder werden wir nur hören?"

und sich bei Mägden, welche von andern Orten hier an-

gezogen sind, angelegentlich erkundigen, ob sie viel

Lieder und vielleicht hier noch unbekannte auswendig

wüssten? —
Ausser dem Singen unterhält man sich durch das

Erzählen von Mäbrchen, deren wir einige mitgelbeilt

haben, durch Aufgaben von Häthseln, Millheilung von

Anekdoten und mancherlei lustiges und ernsthaftes Ge-

schwätz.

Während der Spinnzeit wird anch zwei bis dreimal

ein Spinnabend (pSazu hotowac) ausgerichtet. Die

Bursche des Spinndislrikts lassen der Spinnstube sagen

:

Sie würden an einem bestimmten Abende hinkommen,

und den Mädchen, wenn es ihnen genehm wäre, mit ei-

nem Glase Bier und Branntwein aufwarten. Dieses freund-

liche Anerbieten wird natürlich angenommen und die Bur-

sche ziehen mit einer gehörigen Menge von Bier und

Branntwein versehen ein. Auch die Mädchen schiessen

Geld zusammen, um ihrerseits die um 9 Uhr Abends

mit dem Einzug der Barsche beginnende Festlichkeit

durch einen zum Schlüsse gegebenen Kaffee zu verherr-

lichen. Die Unlerballung wird durch Gesang, Tanz,

Erzählungen etc. belebt und das Ganze dauert so lange,

als es noch etwas zu trinken gibt. Darüber kommt

wenigstens die zwölfte Stunde, bisweilen aber auch die

Morgendämmerung heran. Ohne vorhergehende Einla-

dung erseheinen auch bisweilen die Bursche in den Spinn-

stnben der Mädchen mit einem künstlich zusammenge-

setzten Pferde. Ein Schimmel ist es, ans weissen Tü-

chern bestehend, welche über vier Siebe gebreitet sind,

die der Bursche, der diese Maschine regiert, vorn und

hinten an sich befestigt hat. Ein Rockenslock mit Stroh

und Tüchern umwunden, bildet Hals und Kopf. Der

Schwanz ist ebenfalls von Stroh. So rennt das Unge-

thüm, von den verkleideten Burschen begleitet zu den

Mädchen hin, macht dort alle möglichen Knnst- nnd

Schelmenstücke und lässt sich von ihnen tractiren oder

bringt ihnen selbst etwas mit. Ein Instiger Abend ist

der letzte Spinnabend vor Weihnachten, welcher allge-

mein der Verbrcnner oder Zerbrerher (dopalowak oder

dolamowak) heisst. Da besuchen sich gegenseitig die

männlichen oder weiblichen SpinngeselUchaften , halten

Gericht über die Sänmigcn und Faulen, welche zur be-

stimmten Stunde, wo der Feierabend eintritt, ihre Ro-

cken nicht rein abgesponnen haben und verurlheilen den

gebliebenen Rest zum Verbrennen, den Oberrocken (kru-

ielc) aber zum Zerbrechen. Das erstere Urtheil wird

dann anch wirklich vollführt und der vorhandene Flachs

angezündet : in Absicht des letzlern lässt man aber Gnade

für Recht ergehen. Dass man dabei nicht trocknen

Mnndes bleiben kann und sich gegenseitig mit Bier,

Schnapps , Butterbrot und Käse bewirtbet, versieht sich

von selbst. Am fröhlichsten gebt es aber am Ascher-

mittwoch (sazna sreda) bei der in ähnlicher Weise ver-

anstalteten Scblussfeierlichkeit her, welche das Erste-

chen derSpinte(psazu zakalac) heisst . Der Witzig-

ste und Aufgeweckteste aus der Gesellschaft vollführt da

nnter mancherlei lustigen Possen diesen Mordanschlag

in effigie an einem armen Rocken, den er zur allgemei-

nen Ergötzlichkeit mit einer Ofengabel, einen Spiess

oder Degen durchsticht. Es ist leicht zu denken, dass

es bei diesen nächtlichen Festlichkeiten nicht immer so

still, ruhig und ehrbar bleibt, wie der Herr Pastor und

die Obrigkeit es wünschen ; deshalb sind auch schon man-

che Verbole gegen die Spinnstuben ergangen, ohne je-

doch einen bedeutenden Erfolg gehabt zu haben.

lO. V«lkafeat« «mal «ebrAaaehe.

Unter den Volksfesten der Wenden, zu deren Be-

schreibung die Darstellung ihres Schenkenlebcns und ih-

rer Spinnslubenvergnügungen keinen natürlichen Ueber-

gang machte, steht das Erndefest billig obenan. Es

wird besonders da mit rauschenden Vergnügungen gefeiert.
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wo oocb die Hofdienste bestehen. Da bringen die Ernde-

arbeiter im feierlichen Zage den leisten Emdewagen vom

Felde herein auf den herrschaftlichen Hof. Oben anf

dem Wagen prangt eine länger als die übrigen gebun-

dene, mit Feldblumen geschmückte und aufrecht stehende

Garbe. Voran schreiten die Mädchen und Frauen, wo-

von eine den aas Aehren und Blumen gewundenen Ern-

dekranz , auf dem Hecben hoch empor gehalten , trägt,

die andern Blmnensträusse für die Herrschaften in den

Händen haben. Ihnen folgt der übrige Tross der Ar-

beiter in zwei Reihen mit geschulterten Hecben. Alle

zusammen singen im Chor eio geistliches Lied und zie-

hen unter diesem Gesänge bis anf den herrschaftlichen

Hör, wo sie ihn beenden. Hin erscheint auch bald die

Musik und spielt die lustigsten Stückchen auf, es wird i

den Leateo ein Vesperbrot, an manchen Orten auch

(ich Bier und llmuntwein dazu geschenkt, was die jun-

gen Bursche von Zeit zn Zeil zu einem lauten Aufjauch-

zen und Jnchheien veranlasst. Nachdem die Gesellschaft

sieb an Speis nnd Trank gelabt hat, beginnt auf der

HofBur der Tanz , den der Gutsherr mit der Vorschnit-

terin eröffnet, während der Vormdher die gnadige Frau

auffordert, welchem Beispiele die übrigen Bursche folgen.

Alle untereinander, die Banerknechte mit den vornehmen

Damen, die feinen Herrn mit den derben Mägden , dre-

hen sich so im lustigen Reigen eine Zeit lang herum,

worauf die fröhlichen Erndeleule mit lautem Jabel in die

Schenke ziehen und bei freiem Erndebicr den begonne-

nen Tanz bis an den lichten Morgen fortsetzen. An

manchen Orten haben die Schnitter oder Mäher ihr be-

sonderes Erndefest, dem später das der Abraßer oder

Einsammler folgt. Den Beschluss der Emde machen beisst

insgemein : den Hahn baschen (kokota lapaej. Dieser

Ausdruck soll daher kommen, dass der VVirth unter der

letzten Schwade einen Hahn vormals versteckt habe, der

dem gehörte, welcher bei dem Zusammenraffen auf ihn

traf : jedoch musste er den davon flüchtenden Hahn sich

erst haschen.

Ein Hauptfest der Wenden ist die Kircbmess,
vulgo Kinns (kermusa). Sie wird drei Tage lang ge-

feiert, am Sonntage mit Anhörung der Kirchweihpredi^t

angefangen nnd mit Schmausen, Tanzen, Singen und

freundschaftlichen Gesprächen begonnen. Von Fern und

Nah strömen dazu Verwandte, Freunde, Bekannte —
und Bettler herbei und jeder ist willkommen und wird

freundlich bedient und begabt. Unter andern kommen

aneh aus den benachbarten Dörfern an manchen Orlen

die Kühjungen, zum Zeichen ihrer Würde mit den Peit-
"

sehen in der Hand, in vereisten Schüren, gehen Haut

für Haus nnd sprechen : Seid so gut und gebt den * •sehen

Kühjungen jedem ein Stück Kuchen. (Bydzce tak dobri

a dajce *•* skim kruwarjam po ilapcy tykanea). Man
mnss sich daher, bei so vielen Gästen, zu diesem Feste

mit Allem reichlich versehen. Es wird ein Schwein ge-

schlachtet, der Gänse- und Hühnerhof geplündert und

in hinreichendem Masse für die Bettelleute. In

eben Gegenden nimmt man zu den ersten drei Tagen

auch noch den vierten, den Donnerstag dazu, und feiert

an demselben die Männerkirmes (mukaca kermusa),

welch« das eigentümliche hat, dass an ihr nur die Ver-

heirateten tanzen dürfen. Als eigentliches Erndefest be-

geht man an vielen Orten noch die sogenannte kleine
Kirmes (mala kermula), welche nur einen Sonntag

lang dauert. Auch zu dieser werden Kuchen gebacken

und die Tanzmusik darf in der Schenke nicht fehlen.

Endlich ist noch hier die Sperlingskirmes iwroblara

kermaia) zn erwähnen, mit welchem Namen die Wen-
den das Fest belegen, das nach beendigter Emde von

den Herrschaften ihren Hofeleuten gegeben und auch

Erndebier oder Lobetanz (loflanc) genannt wird. Dies

Fest beisst deshalb so, weil um diese Zeit der Hirse

reif wird und die gierigen Sperlinge darin gleichsam ihre

Kirmes feiern. Es wird bei diesem Feste in der Regel

die ganze Nacht hindurch geschwärmt und getanzt.

Das W c i h n a r h t s fe s t wird durch manchen ei-

gentümlichen Gebrauch ausgezeichnet. In den nächsten

Wochen vor den heiligen Tagen geht das Gotleskind

(boie dijeco), wie bei den Deutseben das Christkind,

herum. Es wird in der Regel von einem Mädchen dar-

gestellt, welches sich in weisse Gewänder gehüllt hat.

So kommt dieses in die Häuser, in der einen Hand eine

Ruthe mit einer Klingel, in der andern ein weisses Tuch.

In diesem Tuche birgt es die Aepfel und Nüsse, welche

der Hausherr oder die Hausfrau beim ersten Eintritt ihm

heimlich zugesteckt hat. Feierlich tritt es nun in die

Stabe hinein und fragt: Sind gute Kinder da (Su In

zane dohre dijeci)? Hierauf erfolgt eine bejahende Aut-

wort und die Kinder werden aufgefordert, zum Beweise

einige Sprürhe oder Liederverse herzusagen. Wer da-

bei stockt oder gar nichts zu sagen hat, bekommt mit

der Ruthe ein Paar leichte Schläge; wer seine Sache

gut machte, wird belobt und beschenkt. Doch auch die

kleinen Sünder geben nicht ganz leer ans: man lässl

Gnade für Recht ergehen, und gibt ihnen auch noch

einige Aepfel und Nüsse, ermahnt sie aber, sich zu bes-

sern und es im künftigen Jahre geschickter zu
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In einigen Gegenden geht noch eine mit einem umge-

kehrten Pelze bekleidete Mannsperson als Knecht Ru-

precht (rumprich, rumpudich) mit umher, mm den bösen

Kindern Furcht einzujagen.

In der C bris tn acht (bozanöc, GoUesnacht) wird

auch bei den Wenden für die Kinder ein Christ baam

angeputzt und mit Ae|.feln, Müssen ond Pfefferkuchen

behängen, sie auch ausserdem mit kleineu Geschenken,

nach ihrer Angehörigen Ermessen und Vermögen bedacht,

von denen ihnen gesagt wird: das Gotteskind habe sie

gebracht (boze dzjeco je wobradiilo). Am ersten Cbrist-

tage gehen alle Wirthe und Wirthinnen der Kirchfalirt

ins Gotteshaus, um dem Geistlichen sein Weihnachls-

opfer in einem kleinen Geldstücke darzubringen. Alle

schreiten dabei nach der Predigt der Reibe nach um den

Altar herum, vor welchem der Geistliche steht und le-

gen es dort nieder. Das geschieht auch an den ersten

Feiertagen der übrigen hohen Kircbenfesle. Am Abende

vor dem neuen Jahre und heil. Dreikönigslage,

bisweilen an diesem Feste selbst, backen Einige man-

cherlei Figuren von Teig in Gestalt der Kühe, Schafe,

Schweine , Gänse etc. , von denen sie die zum neuen

Jahr gebaeinen Ncuj ähreben (nowe Ijetka) die zum Drei-

köuigstage zubereiteten aber üreilinge flsjödrak) nennen.

Uiese Figuren werden von den Kindern ihren Palhen ge-

schenkt, von denen sie dafür ein Gegengeschenk erhal-

len und dem Viehe zum Frasse gegeben, welches da-

durch recht gedeihen soll.

Von dem Todaustreiben oder Todaustragen

am Sonntag Lätaie haben wir schon in der Einleitung

zum ersten Rande unserer Volkslieder S. 20- gespro-

chen. Dieses uralle Volksfest, worüber auch Anton,

erste Linien eines Versuches über der alten Slawen Ur-

sprung etc. I, 70. Lausitzisches Magazin 1770. S. 85

u. a. Schriften nachzulesen sind, wird nur an wenigen

Orlen noch gefeiert. In Welze, Spremberger Kreises,

begehen es, obwohl nicht gerade am Sonnlag Lätare,

die Knaben und jungen Rurseben in folgender Weise.

Ein Wägelchen wird mit einer Menge aufrecht stehen-

der Tannenzweige, welche mit Rändern und Füttern be-

hangen sind, schön ausstaffirt, unter gewissen Sprüchen

und Gesängen von Hof zu Hof geführt und dann vor

dem Dorfe verbrannt oder ins Wasser geworfen. Dabei

werden wie gewöhnlich Almosen gesammeil. Das Wä-
gelchen heisst ebodaf, der Gänger.

Am grünen Donnerstage (zeleny Itwörtk) wer-

den überall Honigsemmeln gegessen, weil man glaubt,

das« man dann das Jahr über vor den Flöhen verschont

bleibe.

Die ganze Fastenzeil (post) über, so wie an

dem Osterfeste werden am Abende jedes Sonn- und

Feiertags und auch an den sogenannten heiligen Aben-

den vorher von den wendischen Mädchen auf dem Dorf-

plane (nawsy) geistliche Lieder gesungen. Dazu bilden

sich, besonders wenn das Dorf gross ist, so viele Sing- '

gesellschaften, als es Spinngesellschaften gibt, hie

und da vereinigen sieh jedoch alle zu einem einzigen

Chor. An vielen Orten verbinden sich zu gleichem

Zwecke auch die jungen Bursche des Ortes.

Jede Gesellschaft hat ihren Vorsauger und ihre Vor-

sängerin (zanosef, zanoiefka). Besonders gefeiert wird

von ihnen die Osternacht. Sobald es zwölf Uhr ge-

schlagen bat, beginnt jeder Singverein seinen Umgang

im Dorfe. Vor jedem Hause wird für den Hausherrn und

die Hausfrau, für jedes erwachsene Kind und jeden Bur-

schen ein Lied gesungen. Du dauert wegen der Menge

der zu singenden Lieder gewöhnlich so hinge, bis am

lichten Morgen die Glocken den Gottesdienst einläuten.

Dafür wird der -Singgesellschaft von jedem Hause und

jedem jungen Burschen ein kleines Geldgeschenk ge-

macht, was die Mitglieder unter sich tbeilen, wobei die

Vorsänger etwas mehr bekommen. Wo die jungen Bur-

sche eine solche Gesellschaft gebildet haben, da nehmen

sie allein das (Jcld ein, und haben den Madchen nur ein

durch den Orlsgebraucb bestimmtes Geschenk zu machen,

überlassen ihnen aber gewöhnlich die ganze Einnahme.

Zum NachmillagsgoUesdieusle fuyspor) des ersten

Feiertags (jutrownicka) erseheinen alle Sängerinnen der

Kirchfahrt (wosada) aufs Schönste geschmückt in der

Kirche, treten nach Beendigung desselben vor der Kirche

zusammen und lassen ein geistliches Lied (khyrluä) er-

tönen. Hierauf trennen sie sieb und die Singgesellschaf-

ten des Kirchdorfs ziehen von da aus mit Gesang durch

das Dorf hin ; die Mädchen aus den eingcpfarrlen Dör-

fern aber gehen ruhig und still ihres Weges, bis sie an

n die Gränze ihrer heimischen Fluren kommen. Hier stim-

I nen auch sie ein Lied an und ziehen mit Gesang zum

Dorle hinein. An den meisten Orlen wird dann auch vor

jedem Hanse noch ein Lied gesungen und hier und da

das Feld mit Gesang durchzogen. Letzteres wird jedoch

von Jahr zu Jahr seltener.

Neben diesen Singgesellschaften bildet sieb, jedoch

nicht alle Jahre , in der Fastenzeit ein Verein von jun-

gen Burschen, die sieb die Wurstbruder (kolbasnicy)

oder die Burschenschaft (böria) nennen. VomFast-

|
nachudienstag bis zu dem darauf folgenden Sonntage ha-

ben sie ihr Fest. Am Tage ziehen sie mit Musik und

II Gesaug und in verschiedenen närrischen Verkleidungen
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im Dorfe umher, bringen vor jedem Hause ein Ständchen

and bekommen dafür eine Gabe an Geld, Eiern, Speck,

Warst etc. Hat man das Dorf, wo die börla gefeiert

wird, ausgebeutet, so begibt man sieb anch auf die

nächsten Nachbardörfer, am dort ähnliche Geschenke zu

erlangen. Abends kehrt die Gesellschaft zurück und be-

gibt sich in die Schenke. Dort gibt es Musik, Tanx

nnd freies Bier. Letzteres wird anter Aufsicht eines er-

wählten Mundschenks (toika) ans einer, auf einen be-

sondern Tisch, gestellten , Bierkanne verschenkt, welche

an einem schönen langen Bande hängt, das an der Stn-

bendecke befestigt ist Das alles wird von den einge-

sammelten Geschenken bestritten.

Der erste und letzte Tanzabend dieses Faschings

ist am glänzendsten und wird »in zahlreichsten besacht.

Ganz besooders geputzt erscheinen an dem letzten die

Mädchen. Auch sie müssen nun, anfeine ausgezeich-

nete Weise dazu aufgefordert, ihre Beisteuer geben.

Man führt sie nämlich alle an einen besondern Tisch und

gibt der angesehensten den Ehrenplatz. Wenn alle sieb

gesetzt haben , so steigt der witzigste und gewandteste

Sprecher anter den Burschen auf den Tisch , setzt sich

auf eine Fussbank, nnd reitet so mit möglichst komischen

Capriolen zu den Mädchen herum. Mit witzigen Anre-

den und Ausfällen sacht er sie za einer Gabe zu bewe-

gen. Diese entschuldigen sich wieder durch geistreiche

Ausflüchte nnd Gegenreden so gut und so lange es ge-

hen will und bequemen sich endlich, ihre Gabe in vie-

len kleinen, nach nnd nach abgenölhiglen Beiträgen, dar-

zubringen. Merkt der Einnehmer, dass er von der einen

nichts mehr bekommt, so wendet er sieb zu der näch-

sten, bis endlich alle durchgenommen worden sind. Nun
bedangt er sich in möglichst wohlgeselzten Witzworten,

die Mädchen werden zum Tanz aufgefordert und das Fest

erreicht seine Endschaft erst am andern Morgen. Findet

es sich, dass die Kosten von der Einnahme nicht ge-

deckt worden sind, so sebiessen die Wurslbriider das

Fehlende zusammen : ist Ueberschuts da, so wird er zu

einer ähnlichen Gelegenheit aufbewahrt.

Von der Feier der Osternachl war schon oben

bei Erwähnung der Singgesellschaften die Redet es ist

aber mich manches Ligenthümliche darüber mitzulheilen.

Während derselben wird viel mit Pistolen and Flinten

geschossen und jeder trachtet darnach , den andern mit

Wasser zn bcgies&cu. Um das besser ihuu zu können,

bewaffnet man sich mit einer Handspritze, und weicht

jeden, welcher sich bis zum ersten Einläuten sehen

lässl , ohne Unterschied und Ansebo der Person , tüch-

tig ein. Nur die Ostersanger und Sängerinnen bleiben

davon verschont. Auch das Vieb wird mit Wasser be-

sprengt nnd ist es nicht zu kalt, sogar die Pferde in

die Schwemme geritten. Denn dem Osterwasser schreibt

man eine besondere Kraft zu. Viele Mädchen laufen da

vor Sonnenaufgang zum Flusse oder der Dorfbach und

schöpfen sich einen Topf voll ein, um durch Anwendung

desselben schön und gesund zu bleiben. Bei diesem Ge-

schäfte moss man aber ja keinen Laut von sich hören

lassen, sondern schweigsam hin und zurück geben. Anch

sucht man beim Schöpfen sorgfältig die wie ein Schnür-

chen aussehende Wasserscheide , welche sich in jedem

fliessenden Wasser befindet, in das Gi'fäsj zu bringen.

Wer das Glück hat, sie aufzufangen, der erhält eine so

grosse Schnur Perlen, wie sie in dem Gefasse Raum
hat. Von der Sonne aber glaubt man, dass sie am

Ostermorgen dreimal in die Höhe biiple.

Gewiss ist, dass die Kinder freudig zu ihren Pathen

herum hüpfen und springen, um ihre Ostergeschenke
von diesen in Empfang zu nehmen. Diese bestehen in

bnnt bemalten hart gesottenen Eiern (pisane jejka), einer

Semmel (calla) und einem Pfefferkuchen (poprjanc). Bis-

weilen erhalten sie anch dazu noch ein Tuch. Sind sie

vierzehn Jahr alt geworden, so bekommen sie ein be-

i deutenderes Geschenk, dann aber nichts mehr. Mit den

' Eiern wird das Spiel getrieben, welches sie walkac nen-

' nen und von welchem weiter nnten die Rede sein wird.

In der Walpurgisnacht wird mancherlei vor-

jj

genommen. Am Abende schon müssen alle Kübe gemol-

I

keo, abgefüttert nnd die Stalllhüren zugemacht sein, da-

mit das Vieh nicht behext werde. Manche machen zur

Verhütung dieses Unheils auch noch Ringe nnd Kreuze

von Pech an die Stalllhüren. Hier und da läuft und

tanzt man in der Nacht mit angezündeten Uesen auf den

Feldern herum. Man nennt dies das Hexenbrennen

(knzlarniije palid oder khodojty palil). Sowohl im Ge-

filde als in der Haide werden auch zur Abhaltung der

Hexen die Eingänge in den Hof nnd den Thören an

den Gebäuden mit grünen Reisern besteckt. Die jungen

Bursche holen aus der Haide den schönsten and höeh-

Isten
schlanken Baum, den sie finden können. Dieser

wird glatt abgeschält bis auf den grünen Wipfel , wel-

II
eben man daran lässt und mit vielen bunten Bändern

schmückt. So wird er im Dorfe aufgerichtet und fest

eingerammt. Dieser Maienbaum (meja) bleibt in der

Hegel bis zum HimmelfahrUtage stehen. An diesen) Tage

wird «ine Zeit lang am ihn hemm getanzt, während

dem aber der Boden um denselben weggegraben, bis er

zum Fallen kommt. Wer nun von den Burschen das

Glück hat, zuerst an den Wipfel hinzukommen uod ihn
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abzubrechen, ist der Held des Tages, wird auf eines an-

dern Schultern gesetzt und unter Musik und Jauchzen

in die Schenke getragen. Dort hat er den Vortanz.

Am Walpurgislage selbst machen sich die Kin-

der kleine Galgen von Waidenrulhcn und springen dar-

über. Sic nennen das : über den Galgen springen CpScz

sibeneu skakac) nnd bilden sieh ein, dass derjenige,

welcher ohne anzustossen herüber kommt, viel Glück zu

erwarten habe und die Kühe des Hauses, dem er ange-

hört, viel Milch geben würden.

Das P f i n gs l f e s t wird dadurch ausgezeichnet, dass

man die Häuser mit grünen Birkeurcisern , wohl auch

mit Kalmusslengeln , schmückt. Solche .Maien werden

auch noch in manche Kirchen gesetzt. Von diesen bre-

chen die Acltern Heiser und binden davon Ruthen, wel-

che bei der Erziehung ihrer Kinder ganz besonders gute

Dienste leisten sollen. Andere brechen, während der

Pfarrer den Segen spricht, kleine Höschen ab und neh-

men sie mit nach Hause, um sie aufzubewahren, wovon

sie sieb viel Glück versprechen.

Am Johannis feste reitet der Jobann (Jan), ein

junger Bursche mit einer Larve von Birkenrinde vor dem

Gesicht und über und über mit Blumengewinden behän-

gen durch das Dorf in gestrecktem Galopp. An einer

bestimmten Stelle erwartet ihn die versammelte Menge

der Dorfbewohner, um ihn aufzuhallen , was das erste

Mal selten gelingt. Hat man ihn aber fest, dann wird

er vom Pferde gehoben und seiner Blumen beraubt, wel-

che besonders die Frauen unter sich vcrtheilen, denn

diese sollen Segen bringen. So ist das Fest in Gräfen-

hain gebräuchlich. Ehedem stieg an andern Orten ein

balberwachsner Bursche auf einen Baum, eine Linde oder

Rüster im Dorfe und verbarg sich dort in den dichtbe-

laubten Zweigen. Unten um den Baum versammelten

sieb seine Cumpans und andere Zuhörer und er hielt

von seinem erhabenen Sitze aus einen scherzhaften Vor-

trag, worin er die Wirthe und VVirtbinnen des Dorfes,

besonders die letzlern, vornahm und durchhechelte. Die-

ser Spass war noch vor Kurzem in Siewisch bei Dreb-

kau Sitte.

Auch an den Apostel tagen, die zum Theil noch

jetzt auf dem Laude goltesdienstlieh begangen werden,

gab es sonst festliche, volkstümliche Gebräuche. So

gingen am Tage Petri Kettenfeier die jungen Leute sin-

gend von Haus zu Haus, um Geschenke zu irgend ei-

ner Lustbarkeit einzusammeln.

Selbst dasF r o n I e i c h n a m s f e s t (Nlw. brosma) wird

von den Protestanten um Spremberg und Kotlbus wenig-

stens mit Kochenbacken, an manchen Orten sogar mit

Enthaltung von der Feldarbeit gefeiert.

tl. Spiele.

Von den Volksfesten gehen wir über zu den Spie-

len, um über diesen Gegenstand mitznlheilen , was wir

haben erfahren können. Wenn auch nur einige dersel-

ben ausschliesslich unsern Wenden eigentümlich sind

und sie die meisten mit ihren slawischen Stammver-

wandten und den anwohnenden Deutschen gemein ha-

ben, so durften wir doch nichts übergehen, was in die-

sen Bereich gehört nnd zu einem vollständigen Gemälde

des kleinen Völkchens nothwendig erscheint.

Ein Kinderspiel, welches gewiss sehr all ist und

auf Zeilen hindeutet, wo man in frühester Jugend sich

schon in den Waffen übte, ist das Pfeilchen werfen
(sipkowac). Die Kinder nehmen ein Stückchen, eine

Spanne lang und einen Daumen stark, spitzen es an dem

einen Ende zu, spalten es am andern ein wenig und

stecken in den Spalt eine kleine Feder. Diese fassen sie

dann an der Spitze und werfen das Stockehe« so hoch,

als sie es vermögen. Die Feder macht, dass die Spitze

beim Herunterfallen der Erde zugekehrt ist und diese

mehr oder weniger tief in den Erdboden eindringt. Nun

wird gemessen, wie lief der Pfeil hineingefahren ist und

dies aof einer Linie, die man von einer gewissen Ent-

fernung bis zu einem bestimmten Ziele gezogen hat, be-

merkt. Wer so durch die wenigsten Pfeilwürfe am er-

sten das Ziel erreicht, hat gewonnen. Hierher gehört

auch das Schi essen mit Bogen ' (prdk) und Pfeil

(klök, sip). Der Bogen ist aus dem ersten besten ela-

stischen Knüppel, der Pfeil aus Rohr oder Stäbchen von

Kieferholze, oben mit etwas Pech beschwert, leicht her-

gestellt. Manche Knaben erlangen eine grosse Fertigkeit

im Schiessen nach dem Ziele mit dieser rohen Waffe.

Auch die Schleuder (ehytanka, fnnkawa) wissen

die Hirtenjungen gut zu handhaben. Sie machen sich

diese ans einem Stocke, welchen sie entweder am obern

Ende spalten, um den Stein dort einzuklemmen, oder

mit einer Schlinge versehen, in welche dieser gelegt

wird. Im Werfen der Steine ans der blossen Hand in

ziemliche Entfernung und nach einem bestimmten Ziel

erlangen sie oft eine grosse Uebung.

Die Kleinern belustigen sich mit einer Platzbüchse

(pukawa) oder Sprilzbüchse fsykawa). Beide In-

strumente sind aus einem Stücke Fliederholz gemacht,

I aus welchem das Mark herausgestossrn ist. Bei dem

i
ersteren wird ein an dem dünnem Ende befindlicher, in

j

die Höhlung eingetriebener Stöpsel aus einer Rübe,
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Kalmusswurzel u. dgl. von einem am starkem Ende ein-

geschlagenen gleichen durch einen Slössel oeransgelrie

ben, was einen ziemlichen Knall verursacht. Bei dem

letzten) wird oben um den Stössel Werg gewunden und

am nnlern Theile der Büchse ein mit einem kleinen

Loche versehener Kern von Holz eingefügt. Ein Stück

abgezogene Weidenrinde, der Stengel eines Kürbisblat-

tes, oben verschlossen gelassen, aber mit einem Ein-

schnitte versehen, giebt eine Pfeife (barcawa), welche

im Frühjahr keinem Jungen fehlen darf. Emsig sieht

man sie da mit ihren kleinen Messereben die Weiden-

rulben absehneiden, sie auf ihren Knien pochen, damit

der Bast sich unverletzt abziehen lasse, den Kern zu-

schneiden und probiren, ob auch das Pfeifchen einen gu-

ten Ton von sich giebt.

Vielleicht ist es hier am Orte, auch das Stellen der

Sprenkel (prudto, psydlo) und der Meisekasten (kljelka,

pokljet) zu erwähnen, welches im Herbste und Winter

den Kleinen so grosses Vergnügen macht, wiewohl es

sich nicht unbedingt zn den Spielen rechnen lässt. Ge-

abergehören hierher alle die natürlichen Turaspiele,

ei in Kraft und Gewandtheit gewetteifert wird, nnd

alle gesunden Kinder eine so grosse Neigung

haben.

Dahin gehört das Ringen (so wupsimac, sam a

sam), wozu sich die Kleinen sowohl wie die Erwachse-

nern häufig herausfordern; das Hirseslampfen (jah)y

tote oder tolkai), indem sich zwei Personen mit dem

Rücken aneinander stellen und sich gegenseitig abwech-

selnd in die Höhe heben, so dass es aussieht, als wenn

zwei Sumpfen in Bewegung wären; das Katerziehen

(kooora eahac) , welches darin besteht, dass sich zwei

Personen einen zusammengebundenen Strick um den Hals

schlingen, niederknien, die Hände auf die Erde stemmen

uad einer den andern umzuwerfen oder ein Stück fort-

zuziehen sucht. Das Sieben auf dem Kopfe (na

biowi slac oder slejcc); das Purzelbäume schies-

sen (so psez hlowu metal). Das Brolans wirken
(kliljeb walec), wobei man sich auf die Erde setzt, die

Kniee etwas in die Höhe zieht, mit den Händen darun-

ind sich in den Schwung setzt, fast so wie

auswirkt, bis man hinten überkollert und sich

Male überschlagt; das Schaukeln (so packac)

über den Zaun gelegten Brete oder Balken etc.

Das Slangenklettern (na zerdz Ijesc) war sonst auch

eine gewöhnliche Belustigung der wendischen Jagend.

Cm das Johannisfest wurde auf der Aue eine hohe starke

und glatt geschälte Stange aufgerichtet und oben darauf

ein Hut oder andere Kleidungsstücke, welche die Grund-

wert. Volkslieder II.

herrschaft bergab, gehangen, welche der bekam, dem

es gelang, sie zu erreichen.

Das II ahnschlagen (honaca bic, oder khapona

bic) (reiben die jungen Bursche noch jetzt bei festlichen

Gelegenheilen zu ihrer Belustigung. Ein lebendiger Hahn,

dem die Flügel und Fiisse gebunden sind, wird in einer

flachen Grube mit einem Gitter von dünnen Stöckchen

oder Reisern bedeckt oder unter einen allen Topf ge-

steckt. Etwa hundert Schritt davon setzt man ein Bier-

riertcl mit dem Spundloch gegen den Hahn gekehrt.

Wer nun nach dem Hahne schlagen will, dem werden

die Augen verbunden und es wird ihm ein Dreschflegel

in die Hand gegeben. Er steckt nun die Handhabe des

Flegels in das Spundloch ihn selbst sich zwischen die

Beine, um die Richtung zu erforschen, in welcher der

Hahn sich befindet. Dann zieht ,er den Flegel heraus,

legt ihn auf die Achsel und gehl auf den Hahn los. Wenn
er denkt, dass er ihn vor sich habe, so schlägt er zn,

aber gewöhnlich daneben und erweckt dadurch das laute

Gelächter der Zuschauer. Triff« endlich ein Borsch«

den Hahn, so wird er von einem seiner Genossen auf

die Achsel genommen und unter lautem Jubel in die

Schenke getragen, der Hahn aber gekocht und Ver-

zehrs.

Bei den Knaben ist das Sanireiben (rampuguas,

raneu pasc) sehr beliebt. Es werden in einem Kreise vier

bis acht Grübchen, jedes von etwa einem Fuss Durchmesser,

in die Erde gemacht. An jedes Grübchen stellt sich ein

Knabe mit einem Stocke, den er in dasselbe hinein hält.

Der Saulreiber, ausserhalb des Kreises ebenfalls mil ei-

Stocke bewaffnet, bringt nun eine Kugel, einen Ball

runden Stein mil seinem Stocke berangetrieben

und versucht diese Sau (rampa) in eines der Grübchen

zu bringen, wogegen sich die Hüter mil ihren Stöcken

wehren, indem sie die berbeikoUernde Kugel zurücktrei-

ben. Gelingt es dem Saulreiber, sie in irgend eines der

Löcher zu bringen , oder kann er , während einer der

Grubenhüter nach der Kugel schlägt, mit seinem Stocke

eher als dieser in diese Grube fahren , so wird er Be-

sitzer derselben und der Verdrängte erhält sein Insti-

ges Amt.

Ein ähnliches Spiel ist das Grübeln (jamkowadj

oder Werfen (tsikac). Es besieht darin, dass zwei oder

mehrere Knaben, nach einer Reihe, die dasLoos bestimmt,

aus der Entfenfting von ungefähr drei Schrillen melallne

Knöpfe, Bleistücke oder Bohnen nach einem in die Erde

gemachten Grübchen werfen. Treffen alle Mitspieler

hinein, so verliert keiner und jeder nimmt sein Stück

um wieder von vorn zu begingen. Trifft
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«ner daneben, so hat er sein Stück an den verloren, der

vor ihm hineinlraf; doch kann er es noch retten, wenn er

es mit einem geschickten Huck seiner Hand in das Grüb-

chen kollert. Läuft es auch dann noch vorbei oder dar-

über weg, so hat sein Gegner den nächsten Schub zu

geben und das Stück gewonnen, wenn er es hinein pra-

eticirt: wo nicht, so kommt der erstcre wieder an die

Reihe und so fort, bis es in das Grübchen fallt und für

den zuerst Fehlenden entweder gerettet oder von seinem

Gegner gewonnen ist. Gewöhnlich werden die Dinge,

mit denen das Spiel betrieben wird, nur ab Spielmarken

betrachtet und durch Bohnen, Haselnüsse, Knöpfe, Pfen-

nige etc. ausgewechselt.

Das Pauken, Penken, (panka, die Schale;

pankowae) geschieht mit den Schalen von Haselnüssen,

welche in die Höhe geworfen und mit der Hand aufge-

fangen werden.. Manche dieser Schaalen sind zierlich

ausgeschnitten und diese haben den Vorrang vor den

ührigen. Das Nähere dieses Spiels, welches vom kott-

busser Kreise an bis Finsterwalde nnd das Deutsche hin-

ein gebräuchlich ist, blieb uns unbekannt.

Das Ballspiel ist in seinen verschiedenen For-

men, anch das Kreiseldrehen (bruncadlo honic) den

Wenden nicht fremd, ersleres Spiel aber nicht sehr ge-

wöhnlich. Von den vielen Laufspielen ist zuerst das

Wettlaufen oder Haschen (so lojiij) zu erwähnen.

Auch das Verstecken (so khowal) möchte hierher

gehören, indem nach der Entdeckung des Verborgenen

es darauf ankommt, zuerst den Friedensorl (pax) zu er-

reichen. Das hierbei gewöhnliche Bliuzcln hrisst bei

den Wenden znilac.

Das Vögel verka ufen (placki psedowar) wird so

gespielt. Einer ist der Verkäufer, der andere der Käu-

fer, die übrigen Mitspieler stellen die Vögel vor. Der

Käufer benennt einen Vogel, den er haben will: Dieser

Biegt aber davon v während die Bezahlung durch eine

Scherbe, Bohne n. dgl. Statt findet. Schnell eilt der

Käufer ihm nach und sacht ihn zu fangen. Gelingt ihm

da«, so ist er sein, wo nicht, so gehörter seinem vo-

rigen Besitzer wieder an. Dies wird so lange fortge-

setzt, bis alle Vögel in der Hand des Käufers sind.

Aehnlich diesem Spiele ist das Leinewandmes-
sen (plat mjeric). Einer der Mitspielenden ist der Lein-

weber (tkalc), ein anderer der Dieb (padneh), die übri-

gen stellen die Leinwand vor, indem sie sich bei den

Händen fassen nnd iu einer Reihe aufstellen. Der Lein-

weber misst seine Leiuwand und während er an dem

einen Ende ist, stielt ihm von dem andern der Dieb

ein Stück nnd läuft mit ihm davon. Jener «Ul ihm ge-

nagelten Fusses nach, um es ihm wieder abzujagen.

Das Spiel ist beendigt, weun alle Stücke zu dem Diebe

übergegangen sind.

Dasselbe gilt von dem Spiele: Wolf und Hühn-
chen (welk a kurjatka). Eins ist der Wolf, ein an-

deres die Hausfrau, die übrigen sind Hühner. Dabei

wird folgendes Gespräch zwischen der Hausfrau und den

Hühnern geführt.

Kurjatka polcllc domoj 1 Hühnchen kommt heim 1

My so bojimy. Wir fiircbten uns.

Koho? vor wem?
Welka. Vor dem Wolfe.

Dieha svda? Wo liegt er?

Za kerkom. Hinter dem Strauche.

Stoha jjc? Was isst er?

Mlöcy caltu. Semroelmileh.

Sloha pijc? Was trinkt er?

Piwo, wino. Bier und Wein.

Pscco polecce domoj ! Kommt nur nach Hause I

Dies Gespräch wird bei den Slowaken, die dasselbe

Spiel haben, Wort für Wort eben so gehalten.

Hier ist auch das bekannte Haschekätzchen
(köcki honic) nicht zu vergessen, wo Kätzchen das Mäus-

chen hascht, welches seinen Zufluchtsort in dem von

den übrigen Mitspielenden gebildeten Kreise findet.

Von den Gesellschaftsspielen wird die Blindekuh
auf ähnliche Weise wie bei den Deutschen ausgeführt:

nurdass dieses Spiel einen ganz andern Namen hat. Sie

nennen es : die arme alle Frau fangen (khudu babn lojic).

Die Person, welcher die Augen verbunden werden, bebst

nicht die blinde Kuh wie bei den Deutschen, auch nicht

wie bei den Polen die blinde Alte (sliepa baba), sondern

in der Niederlausitz die schmutzige Alte (plowa baba).

Ein anderes Gesellschaftsspiel ist das Gärllein-

wünschen (zabrodku sudzic). Es besteht in

Fragen und Antworten zwischen zweiem

Ja ä sudzn zahrodkn. Ich wünsche dir ein Gärllein.

&toha we riej? Was ist darin?

Tsjo hiilcy. Drei Burschen.

Kaha su zwoblcccni? Wie sind sie gekleidet?

Prjeni je zelenej sakni. Der erste ist im grünen Rocke.

Drubi ma iorne kholowy. Der andre hat schwarz*

Tseci khodzi pisanym rubisku. Der dritte geht im

bunten Habturbe.

Tön eornych kbolowach liccb zo mna rejwa. Der in

den schwärzen Hosen mag mit mir tanzen.

Tön pisanym rubisku nech do äiskow dze. Der in

dem buulen Habtuche mag in die Fichtenzapfen gehn.
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Ton zelenej sukni riech je moj luby. Der in dem

grünen Rocke mag mein Geliebter sein.

Tön cornych kbolowach je **ec Ju. Der in den

schwarzen Hosen ist "'s Jonann.

Ton pisanym rubiSku je
*
' ec Uandrij. Oer in dem

bunten Halstuche ist *"s Andreas.

Tön zelenej sukni je **ec Miklaws. Der in de«

grünen Rocke ist **'s Micks.

Von den Bretspielen wird Mühle (mtyn, mijrnk)

auf dem Felde gespielt, indem die Kinder die dazu nö-

tbigen Figuren auf dem Rasen ausschneiden und natür-

liche Steine dazu gebrauchen.

Das Kegelschieben (kehelje kulec) betreiben

jungen Bursche Sonntag Nachmittags auf der Dorfaue.

Sie tbeilen sich dabei in zwei Parteien »ad jede setzt

quer über den Weg eine Reihe Kegel, welche sehr weit

aus einander stehen und von welchen nur immer einer

getroffen werden kann. Jedes Mal wenn ein Kegel fällt,

intus die Musik ein Stückchen aufspielen. Gewöhnlich

wird um ein Tnob, eine Weste u. dgl. geschoben.

Wer die meisten Kegel geworfen hat, ist der Gewinner,

wird Ton einem Burschen auf die Schultern genommen,

unter Masik^cton und lautem Zujauchzen in die Schenke

gebracht und ist dort Vortänzer für den festlichen Abend.

Von Gev* jDnspielea lieben und treiben die Wenden

das Würfel- und Kartenspiel, erstercs weniger als das

letztere. Das Würfeln oder Knöcheln (kostkowac,

kostku hrad) geschieht mit drei gewöhnlichen Würfeln

(kos). Das beliebtere Kartenspiel, welches sie ron

den Deutsehen angenommen haben, was schon die Be-

nennung (kharlowac oder kharty hraö) beweiset, wird

mit der gewöhnlichen deutschen Karte gespielt, und es

sind ziemlich dieselben Arten, welche der deutsche Bauer

kennt, auch hier Üblich. Gewinn und Verlust sind nicht

bedeutend. Man spielt um Pfennige, um einen Hering,

Gläser Bier , und lässt noch den Verlierenden,

ar bei dem Hahnreispiel sich das Zupfen am

Schöpfe (cybarika.

Endlich ist »** « Festspiel zu beschreiben, wel-

ches blos in der Osterwoche gespielt wird. Von den

Wenden wird es walkac, wälzen, kollern, von den

Deutschen, offenbar nach dem wendischen Worte, wa-

leen genannt. Zu der erwähnten Zeit macht man

überall, an jedem passenden Orte, eine Wale (walka),

indem man eine abschüssige, am untern Ende liefere

und breitere Bahn in nie Erde mit einer Schanfel aus-

sticht. In dieser Bahn lässt der erste Mitspieler eines

grünen, farbigen und gemallen

Ostereier herunter laufen. Der folgende

hierauf dasselbe und sucht es so einzurichten dass

Ei das bereite unten liegende treffe, weil er es in die-

sem Falle gewonnen hat oder doch den Pfennig be-

kommt, am den man gewöhnlich spielt. Der Treffer

an sein Ei wieder herausnehmen und es

nnd so oft hintereinander nach i

laufen lassen, bis er es einmal fehlt. So od er trifft

gewinnt er einen Pfennig. Jetzt, nachdem er gefehlt

hat, steht es dem Getroffenen frei, sein Ei innerhalb

der liahn an eine Stelle zu setzen, wo es schwer zu

treffen ist, und der glückliehe Treffer lässt sein Ei aber-

mals nach jenem herunterlaufen. Geht es fehl, ohne

das unten liegende zu berühren, so muss er es eben-

falls an dem Orte liegen lassen, wohin es gekollert ist,

und sein Nachmann kommt an die Reihe. Dieser lässt

uun seinerseits sein Ei nach den beiden in der Bahn

liegenden hinunlerroUen nnd wiederholt das so oft, als

er trifft. Jeder Fehler setzt ihn ab nnd bringt seinen

Nachmann an die Reibe. So geschieht es, dass oft

eine ziemliche Menge Eier in der Bahn sieben, die ge-

troffen werden können, so dass mit einem Schabe mehr

berührt nnd eben so viele Pfennige gewonnen werden

können. Liegen endlieh sKmmüichc Eier der Spielenden

in der Bahn , so nimmt derjenige , welcher das seinige

zuerst hineinliess, es aueh wieder zuerst heraus, um es

auf die andern darin bleibenden laufen zu lassen nnd

so der Reihe nach die übrigen. In der kalauer , sprem-

berger und senftenberger Gegend wird in den Osler-

feiertagen und am Sonntage nach Ostern, nicht blos

von Kindern, sondern aueh von erwachsenen Burschen

uud Wirthen „gewaltet": doch ist die Spielbahn der

letzteren von grösserer Länge und Breite, ungefähr sie-

ben Schritte lang und gegen drei Schritte breit. (S. die

Abbildung Fig. 5.)

1*. H*elim«lta;ebrAvene.

Die Werbung, Ow. wuhlady, Nw. hugljedy.

i

Die slawischen Stämme zeigen in ihren Sitten

nnd Gewohnheilen eine ausserordentliche Cebereinstim-

mung. Diese finden wir auch, wenn wir die Heiraths-

gebräuehe der Ober- und Niederwenden mitein-

ander vergleichen. Wir betrachten sie daher in der

folgenden Beschreibung als ein Ganzes, bebandeln sie

demnach mit einander vereint und lassen sie nur da ge-

trennt erscheinen, wo sie sich eben durch besondere

Eigentümlichkeiten streng vo

29«
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Sowohl in der Ober- «1« auch in der Niederlaushx

macht der Borsch seinen Antra; bei den Eltern der

Erkohrnen entweder selbst oder in Begleitung eines in

der Regel »Heren und verheiralheten Freundes. Der

letztere Fall ist der am häufigsten vorkommende, wenn

das Midchen an einem andern Orte wohnt und den

Bewerber wenig bekannt ist. Ist die Hoffnung auf eine

günstige Aufnahme ungewiss, so wird der vermittelnde

Freund, der hier den Freiwerber und Zurather (Ow.

bralka, druzba, Nw. pobralr, razisel) machen soll,

Anfangs allein , nnd nach BeGudcn zu wiederholten Ma-

len ausgesandt, um Anfrage zu thun, seinen Commit-

tenten zu empfehlen und den weitern Verbandlungen

Bahn zu machen. Unter irgend einem scheinbaren Vor-

wände führt sich der Agent bei den Eltern des gesuch-

ten Mädchens ein; er fragt z. B. ob im Hause kein

Schweinchea , Kühchen oder Oechschen zum Verkauf

stehe, oder ob Leinsamen, Hirse, Garn u. dgl. käuf-

lich zu bekommen sei, nnd nimmt dann die Gelegenheit

wahr, den Vater von der wirkliehen Absicht seines Er-

scheinens in Kenntniss zu setzen. Damit er sich aber,

wenn er etwa abgewiesen würde, vor dem Spotte der

Dorfbewohner möglichst trt, so sucht er es so ein-

zurichten, dass er erst in der Dunkelheit eintrifft. Wenn
keine abschläglicbe Antwort erfolgt, so werden die Be-

suche und zwar im Vereine des Freiers immer häufiger.

Sie beissen bei den Oberwenden wublady, bei den

Niederwenden hugljedy, ugljedy, die Ansichten, Be-

sichtigungen — und werden so lange wiederholt, bis

die bedingte oder unbedingte Zustimmung des Mädchens

gegeben ist. Man nennt das Holen des Jaworts: na

slowo psiric. Gewöhnlich aber machen die Eltern der

Braut, noch ehe diess geschieht, besonders in dem Falle,

wenn sie die ökonomischen oder Familienverhältnisse des

Freiers wenig kennen , dem Letzleren und dessen El-

lern einen meistens unangemeldeten Gegenbesuch, an

welchem in der Regel die präsumtive Braut Theil nimmt.

Haben die Besuchenden von Allem, was sie interessirt,

durch eigne Anschauung eine befriedigende Kenntniss

bekommen , so wird du ersehnte Jawort

nnd die Verlobung angesetzt.

Die Verlobung, Ow. slub, Nw. zlab.

Die Verlobung wird gewöhnlich als Familienact und

zwar in den meisten Fällen Abends nnd in aller Stille

gefeiert; öfters nimmt mau sie aber doch auch unter

öffentlichen, Aursehen erregenden Feierlichkeiten vor.

Ist diess Letztere der Fall, so wird sie unter den Ver-

wenden in der Art eingeleitet, dass der Druzba an den

Bräutigam und dessen Begleiter bei dem Abzüge aus

dem elterlichen Hause eine Anrede hielt, worin er ihr

Vorhaben darlegt, die Ellern und Verwandten seines

Freundes um ihre Einwilligung dazu ersucht und, nach-

dem er sie erhalten, bittet, es möchten, damit Alles

glücklich von Stalten gebe , die Anwesenden , zumal die

Ellern und Geschwister, Palhen, Freunde und Nach-

barn des zu Verlobenden Letzterem alle und jede Be-

leidigung, die er ihnen etwa je zugefügt habe, verge-

ben. Als Zeichen, dass man diess thue, gilt ein hierauf

erfolgender Handschlag. Der Bursch bedankt sich so-

dann bei seinen Eltern, Geschwistern u. s. w. für alle

ihm bisher erwiesene Liebe und Güte und zieht mit sei-

nen Begleitern zqt Wohnung der Erwählten. Hier an-

gekommen macht der Druiba noeh eine förmliche, öffent-

liche Werbung, wobei er sich gewöhnlieh mit Elieser,

dem Sachwalter des Abraham vergleicht, und erklärt:

sowohl er, als auch die mit ihm Gekommenen würden

eher weder essen noch trinken , bis man ihm seine Bitte

gewährt habe. Diese Gewährung wird ihm nun aul

irgend eine Weise zugesagt, und er tritt an der Spitze

seiner Brglcitung in die Stube und lässt sich die künf-

tige Braut seines Freundes von ihrem Vater vorfuhren.

Hierauf hält er den mit einander zu Verlobenden eine

mit vielen Bibelsprüchen und mehr und minder dazu

passenden geistlichen Liederversen ausgestattete Rede,

worin er sie auf die Wichtigkeit der Verbindung , wel-

che sie eingeben wollen, aufmerksam macht und sie

endlich fragt, ob sie sich wirklich mit einander verlo-

ben wollen, bt die Bejahung erfolgt, so stellt er an

die anwesenden Eltern , Geschwister , Palhen , Ver-

wandten u. s. w. der Braut die Frage, ob sia damit

einverstanden wären. Haben diese Nichts dagegen, so

fragt er endlich noch den Vater der Braut, ob er mit

der Art und Anzahl der umstehenden Zeugen zufrieden

sei oder ob man ihm etwa noch mehrere und andre

Zeugen bringen solle. Ist diess abgemacht, so legt er

die Hände der zu Verlobenden in einander und spricht

gewöhnlich: Na to slubju ja dha wajn.njetko zjawnje

pred tutymi zbromadzeuymi swjedkaini w iheni boha

wötca , syna a swjateho doeba. Hamen. Nech je t

wamaj hob naiieh woteow a wobbohac" wajn z tymi

darami, z kolrymiz je naiieh wötcow wobbobacil; i. e.

darauf verlobe ich Euch beide öffentlich vor diesen ver-

sammelten Zeugen im Namen Gottes des Vaters, des

Sohnes und heiligen Geistes. Amen. Es sei mit Euch

Beiden der Gott nnsrer Väter und bereichere Euch mit

er unsre Väter bereichert hat. Zum
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gebetet nnd folgei11-Sehlusse wird noch das

der Vers gesungen:

My bohn wdtcewi a ayncj khwalbu damy,

Tei duchu swjatemu , woi kolroh'z wülko mamy

;

Tej swjatej trejicy, kii bjc wot spocatka,

A Djetko preco je a budze bei konca.

i. e.

Lob, Ehr' and Preis sei Gott, dem Vater nnd dem

Sohne,

Und auch dem heiigen Gebt im hoben Himmelsthrone

;

Dem dreieinigen Göll, ab der ohn Ursprung war

Und ist und bleiben wird jetzund and immerdar.

Darauf wird zuvörderst der Verlobte (slubenc) und

nach ihm die Verlobte (slubenca) an den Usch gesetzt.

Die Zeugen folgen ihuen und es wird ein Mahl einge-

nommen. Ucber der Mahlzeit erklärt noch der Vater

der Braut öffentlich, was er seiner Tochter zur Mitgift

(pomoc) geben will, und sein zukünftiger Schwiegersohn

giebl an, wie er sie zu verwenden oder anzulegen ge-

denke. Naeh eingenommenem Mahle verfügt sich der

Verlobte mit den Seinigen wieder nach Hanse. An
einigen Orten bt es jedoch auch Sitte, dass die Ver-

lobten diese Nacht bei einander bleiben.

Nach der Verlobung trägt die Braut kein rothes

Band mehr , überhaupt zieht sich dieselbe mit ihrem

Lustbarkeiten der unverheirathelen jungen Leute zurück.

Das kirchliche Aufgebot (Ow. pfipowedanje , Nw.
capowedanje) geschieht den Gesetzen gemäss an drei

auf einander folgenden Sonntagen und der Bräutigam

hebst cesny mlödy bdlc, ein ehrbarer Barsch , die Braut

cesna mlöda bolca, krieina, eine ehrbare Jungfrau,

Fräulein, wenn beiden Nichts Hehles nachgesagt werden

kann. Die Sil!« verlangt es, dass die Verlobten an

dem Sonntage des zweiten Aufgebots zum Abendmahl

nnd zugleich zum sogenannten ßrautexamen gehen.

Letzteres besteht darin, dass der Geistliche sich über-

zeugt, ob die Brautleute mit den Pflichten , welche ihnen

der Ehestand auflegt, bekannt sind. Am ersten und

letzten Sonntage des Aufgebots gehen Braut nnd Bräu-

tigam an den meisten Orten nicht in die Kirche.

In dieser Zeit besorgt die Braut auch den Einkauf

der Geschenke , welche sie dem Bräutigam nnd dessen

Dächslea Anverwandten zu machen bat (vgl. Volkslieder

Tbl. I. XXIX, W.) , ud näht und besäumt die Klei-

dungsstücke, welche Ersterem am Tage vor der Trauung

durch einen ihrer Brüder, Schwestern n. s. w. zuge-

werden, da er an seinem Ehrenlage davon Ge-

branch machen muss. Bei den Serben der Niederlau-

sitz sind es in der Regel ein Hemd von feiner Lein-

und ein weisses Schnupftuch, überdies zuweilen eine

Weste. Der Bräutigam besorgt ebenfalb einigen Schmuck

für seine Braul, ab schöne Tücher, Hauben, Bänder

u. dgl. , ausserdem Strümpfe und Schübe. Man trifft

uun immer mehr Vorbereitungen zur Hochzeit. Bei

den Überserben werden in der Woche vor der Hoch-

zeit die Gäste eingeladen und zwar durch den Braake.

Dieser erhält von der Braut ein Kränzchen künstlicher

festigt , ein dergleichen Band an den Stock , ein schönes

»buntes Tuch in die Tasche , welches aus derselben hervor-

angesteckt. So geputzt bittet er die gewählten

Hochzeit. Die Formel bl gewöhnlich dieae i

Ja pKnesu warn wele dohreho wot i

NN. a wot cesneje newesty NN. , kotrajt so paed etc.

üedzelemi slubiJuj. Wonaj cheetaj so prichodnu w utnru

wjerowac* dac a dataj was luboznje prosyl, wy eheyli

tak dobry (dobra) by<5 a nawozeni (newesci) jako slonka

(druzka, swal etc.) sobu hic; i. e. Ich bringe Euch viel

Grösse von dem ehrbaren Bräutigam NN. und von der

rhrbaren Braut NN., welche sich vor etc. Wochen ver-

lobt haben. Sic wollen sich künftigen Dienstag trauen

lassen und lassen Ench freundlichst ersuchen , Ihr wollet

so gut sein und den Urüuligam (die Braut) als Slönka

(Zuchtjungfer, Swat etc.) begleiten.

Beigefügt wird noch . um wie viel Uhr sich der Gast

einfinden soll und wie viel Tage die Hochzeit dauern

werde. Schliesslich bittet man um günstige Antwort. Die

baten drei Tage vor der Hochzeit, die im Gefilde ent-

weder Sonntags oder Dienstags fällt, wird das nöthige

Vieh geschlachtet, Brot und Kuchen gebacken u. s. w.

die Gäste meistens von den beiden sogenannten Braut-

dienern, welche der Bräutigam unter seinen Freunden

geladen. Man nennt sie entweder low arü
,

Gefährte,

oder podruiba , Freund, und der etae bebst weliki, der

grosse, und der andere maly, der kleine. Sie erscheinen

zu Bos*. Die Einladungsworte, von dem weliki podruiba

vorgetragen, siud um Peiz gewöhnlich diese: Mej smej

bow posbaej wot eesnego nawozeni NN. a wot cesneje

ättwesty NN. a wot jeju slarej&eju. W6ni daju was

prosys, aby wy kieli jich swazbai-ske gnsci bys a pKsi do

domu togo eesnego nawozeni NN. (tejc cesneje newesty

NN.) pKchodnu aobotu hokolo woaymäeb k
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hobedkn. Wot malego bnbedka cbcomy hys do domu leje

newesty k witanjoju. Tan cbcomy se piez jaden kanlk

huwilas aprez jaden glaik piwa oapis. Wot wilanja chcomy

hys* do bokego domo k wjerowanju. Tarn chcomy bucabny
|

wo&cy nas bubjatowas a ducbny kjarlis buspiwas, nie

pak sauii za se, ale za (ej maiizclskcj, aby jeju maiiiels- l

Iwo se derje razilo. Z bozego domo cbcomy hys do üe-

wescinego domu k wclikewu bobedn. Tarn cbcomy jje&c

a pis a wjasolc gosi'i bys , Inbcgo boga pak njochcomy

pödla zabys. Neznijejomy howacej nie, zmjejomy lola

kromickn a slöuickn ; tckc za to chcomy se lubemu bogu

zjekowas. — Na tosamc kicli wy nama wjeste wolgrono

das , aby je lynisamym pi'iiijasc moglej , wot kötarycb

smej pdstaaej. D. Ii. Wir beide sind hierher gesandt von

dem ehrbaren Bräutigam NN. und von der ehrbaren Braut
J

NN. und deren Eltern. Sic lassen Euch bitten , ihre L

Ilochzcilgäsle sein zu wollen und zu kommen in die Wob- ,1

nung des ehrbaren Bräutigams (der ehrbaren Braut) künf- -

tigen Sonnabend um acht Uhr zum kleinen Mittagsmahl.

Vom kleinen Mittagsmahl wollen wir (nämlich die Gelad-

nen des Bräutigams) gehen iu die Wohnung der Braut

zum Willkommen. Durt lassl uns mit einem Tuche
willkommen heissen und ein Gläseben Bier trinken. Vom
Willkommen wollen wir in's Gotteshaag zur Trauung

gehn. Dort lasst uns ein herzliches Vaterunser beten und

ein geistliches Lied singen , nicht aber für uns selbst,

sondern für das Ehepaar, damit ihr Ehestand gut gcralhen

möge. Aus dem Golteshausc wollen wir uns in die Woh-
nung der Braut zum grossen Millagsmable begeben. Dort

j

wollen wir essen and Irinken und fröhliche Gäste sein,
f

den lieben Göll aber dabei nicht vergessen. Werden wir
ji

auch sonst Nichts haben , so werden wir doch ein B rod- I;

ränflcben und ein Salzfassehen vorfinden, auch

dafür wollen wir dem lieben Gölte dankbar sein. — Hier-

auf wollet Ihr aas eine gewisse Antwort geben , um sie

denen überbringen zu können, von denen wir abgesandt

sind.

Diese Einladung geschieht ebenso wie in der Ober-

lausitz eiue Woche vor der Hochzeit, welche bei den

Niederlausilzern insgemein Sonnabends stattfindet Auch

verlangt es die Etiquetle hier, dass die Verlobten am

Sonntage des ersten Aufgebots nicht die Kirche besuchen,

aber unfehlbar an dem Sonntage des zweiten und dritten.

An letzterem tbut diess der Bräutigam mit seinen beiden

— bis auf das fehlende Brusttuch — hochzeitlich geputz-

ten Freunden , nachdem er seine Braut , die aber den

Schleier noch nicht tragt (vgl. Tar. V. Fig. 1.), mit

ihren beiden Züchljungfern abgeholl hat. Nach dem Got-

tesdienste bewirthen Bräutigam und Brant, Jedes in sei-

1

ner Wohnung, ihre Begleitung mit einem Millagsmahle,

das gewöhnlich nur aus drei warmen Gerichten besteht.

— Am Vorabend des Trauungslagcs singen die Mädchen

des Orts vor dem Hause der Braut , als ihrer bisherigen

Freundin und Gefährtin, allerhand geistliche und weltliche

Lieder, unter letzteren wenigstens die beiden im Thl. II.

unter Nr. CLXX1V. und CLXXXV. befindlichen, und

werden mit Kuchen, Bier und Branntwein bewirlhet.

In der Oberlausitz geschieht diess gleichfalls , beson-

ders bei deu westlichen Serben. Man singl besonders die

Lieder No. XXXIH., CCLVIIl. nnd CCLXII., Thl. 1.

— Ausserdem schicken die geladenen Gäste zwei Tage

vor der Hochzeit in das Haus der Braut Flaschen voll

Milch , Käse zu den Kuchen und eine mit Butler hochauf-

gelhürmte Bulterbücbse , ki inka
,
weswegen mau diesen

Gehrauch überhaupt kiinku nosyc, die Bulterbücbse tra-

gen , nennt. Die Ueberbringer und Ueberbringerinneu

bekommen zu essen und zu trinken , so viel sie nur wol-

len, letztere müssen jedoch nach dem Essen den Käse

reiben, worauf sie sich mit einem Tänzchen vergnügen.

Zum Abschiede erhallen sie noch die Milchflaschen voll

Bier mit nach Hause.

Die Hochzeil, Ow. kwas
,
swadba; Nw. swazba.

An dem zur Hochzeit bestimmten Tage versammeln

sich die von Seiten des Bräutigams geladenen Gäste bei

diesem und die von Seiten der Braut gcbelenen bei letzte-

rer. Jeder ankommende Gast wird auf der Hausflur mit

einem Glase Bier und Branntwein bewillkoinmt und zwar

in der Wohnung des Bräutigams vom Trauschmer, im

Hause der Braut aber von deren Vater. Nack der Be-

griissung und Bewillkommnuiig wünscht der Gast zuvör-

derst den Eltern der zu verehelichenden Person Glück zu

der Verbeiralhung und zur bevorstehenden Hochzeit.

Hierauf tritt er in die Slube , begrüssl dje etwa schon an-

wesenden Gäste einzeln und wünscht ihnea ebenfalls

Glück. Diese bewillkommnen ihu mit einem Glase Bier

oder Branntwein und geben ihm seinen Glückwunsch zu-

rück. Braut und Bräutigam befinden sich übrigens nicht

in der Slube, wo sich die Gäste versammeln, sondern

halten sich während dessen in irgend einem andern Ge-

mache des Gebäudes auf. Sind endlich die Eingeladenen

vollzählig da, so wird die Feierlichkeit durch den Transcb-

mer eröffnet. Er heissl bei den Oberwenden: braska,

deuzba, bei den Niederweaden aber: pobratf oder po-

bralrka, sowie drukba, podrazba. Er ist, wie schon

sein Name — der Verbrüderte, Verlraute — an-

deutet, ein Freund nnd Gefährte de* Bräutigams, wird

aber meistens bei den Oberwendeu, weil hier sein Amt

Digitized by Google



231

zu complicirt ist, all dass

meinen Zufriedenheit vorsieben könnte, nach vorherge-

gangener Uebereinkunfl der Brautleute ans den verheira-

teten Männern des Orts oder der Umgegend, die dazu

vorzüglich geeignet erecheiuen oder möglicher Weise so-

gar ein Gewerbe daraus machen, gewihlt. Er stellt den

Bräutigam den versammelten Gasten vor und leitet

Aussegnen, d. i. Scheiden — nawozenjowe

wanje — mit folgenden Worten ein

:

0 bozo spoü , zo naSe dzjeto wSo

Nam by so derje radzilo,

Zo wiilie na sc prjödkwzarje

So staue k twojej krasnosä.

d. h.

0 höchster Gott, verleihe du uns nun,

Dass uns geling* all unser Thun,

Dass was wir haben vor , nach unserm Flehn

Zu deiner Khre mag geschehu.

und fragt ihn , ob er noch fest bei seinem Beschlüsse ver-

harre, sich zur bewusstcu Zeit mit seiner erwählten Braut

zu verehelichen. Nach erfolgter Bejahung macht er ihn

auf die Pflichten des Ehestandes aufmerksam und wendet

sich also zn den übrigen Anwesenden: Njetk wobrocu

so k warn , rooji najlubii , a proiu was , zo bysce so z

namaj slowafsili a po khscsfjjanskcj lubosci naju swjerni

sobutowarJojo byli. Dale prosu ja was we meni tuteho

ifesncho nawozeoje, wy cheyli jemu, jeli zo je njehdze

zanemu bez wami njejlo napreeiwne seiui), wsilko z

wutroby wodad, d. i. Jetzt wende ich mich an Euch,

meine Geliebteslen , und bitte Euch, dass Ibr Euch uns

Beiden anscbliessen und der christlichen Liebe gemäss

unsre treuen Gefährten seio möget. Weiter bitte ich Euch
im Namen des ehrbaren Bräutigams, Ihr wollet ihm, so-

fern er irgendwo Jemanden unter Euch Etwas zuwider-

gethan hat, Alles von Herzen vergeben Dann spricht

er wieder zu dem Bräutigam: Hdui, luby eesuy nawoze-

nja, wuzobnuj so njetko ze swojim lubym nanom, zc

swojej lubej macerju, ze swojimi bralrami , sotrami,

kmölrami, svsodami a ze wsttkimi pi-ecelemi, wolpros

jim wfsitke swoje psekhwatanja a podkakuj so jim za wlu,

tebi bai do dzensniieho dnja wopokazanu lobosl; d. i.

So, gcBebter ehrbarer Bräuügam, verabschiede Dich

nun von Deinem lieben Vater , von Deiner lieben Mutler,

von Deinen Brüdern, Schwestern, Palben, Nachbarn

und von allen Freunden, bitte ihnen alle Deine lieberei-

Iungen ab und danke ihnen für alle Dir bis auf den heutigen

Tag erwiesene Liebe! — Nachdem dies« gewöhnlich un-

II geschehen, und überdiess jeder Anwesende dem Bräuti-

gam seinen Glückwunsch abgestattet hat, ruft der BraiLa

Gottes Segen auf ihn herab und zwar, indem er zu

t

Ton kiiez pSindz z riebes k tebi sem

A zwarnnj te |»sed wsilkim ziem;

Won zwarnnj twoju wulrobu

A dusu pkd wsej zruduoscu.

Ton luiez twöj wonkhöd wobarnoj

A tez twöj wuutskhdd wobklilödkuj,

Wön piewodz ce dorn weselje

Wot »jetka hat do wjecnoscjel

i. e.

Vom Himmel komm' zu Dir der Herr

Bewahre Dich vor Leiden schwer,

Bclitit' vor Traurigkeit Dein Herz

Und Deine Seel vor allem Schinerz.

Bewahre Deinen Ausgang hier,

Beschalle Deineu Eiugang Dir,

Geb fröhlich beim Dir das Geleit,

Von nun an bis in Ewigkeit.

und sämmllicbe Anwesende begeben sich während des

Gesanges aus der Stube heraus. Von hier gebt oder

fährt der Bräutigam mit seinen Begleitern zur Wohnung

der Braut. Diese singen und jubeln unterwegs und diess

um so mehr, je näher sie zum Wohnorte der Braut kom-

men. Bevor sie jedoch daselbst anlangen, schicken sie

zwei Abgesaudle an den Dorfrichter nnd lassen fragen,

ob es einigen fremden Männern erlaubt sein möchte, in's

Dorf zn kommen. Der Richter antwortet gewöhnlich

:

Wenn sie ehrliche und brave Leute wären , so möchten

sie in Gottes Namen kommen, nur ahe*der alten Leute

nnd jungen Kinder schonen. Habeo «die beiden Abge-

sandten diese Antwort überbracht, so begiebt man sieh

in's Dorf selbst. Aber bevor die Hochzeiter eiuen Fuss

hineinsetzen, haben sich die jungen Leute des Dorfs

versammelt und halten ihnen ein Band oder eine mit

Bändern verzierte Stange quer vor. Der Braika frägt

voll Verwunderung , was denn das zn bedeuten habe ?

Es wird ihm die Antwort: man habe den Befehl, kei-

nen Fremden in's Dorf zu lassen. Der Braika beruft

sich auf die vom Richter empfangne Erlaubniss , worauf

sich die Dörfler den Vorhaben der Fremden günstiger

zeigen, aber die Slange doch nicht wegnehmen. Da

sagt der Braika : Die Stange wird uns auch nicht auf-

halten, wir kaufen sie Euch ab. Was kostet sie? Der
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sich gewöhnlich nach dem Vermögen des Bräutigams;

er ist seilen anter 2 gGr. und über 1 Thaler. Der

Uraska zahlt du Geld aus, die Stange wird weggezo-

gen und Alles wünscht den Fremdlingen Glück. Hier-

auf geht der Zug ungehindert gerade dem Hause zu,

wo die Braut wohnt. Den Hofraum findet man gewöhn-

mit Sträussen an den Hüten ausgeputzt. Die Pferde

haben Schellen um den Hals und sind ausserdem viel-

fach mit Blumen und bunten Bindern verziert. Den

ersten Wagen besteigt die Braut mit ihrem Ehrengeleit,

den zweiten der Bräutigam mit dem seinen und dann

folgen die Wagen mit den übrigen Gästen. Allen vor-

lieh aber Fenster und Hausthüren geschlossen, <j an fährt die Musik, welche ausser andern Stücken fast

als wenn Niemand da wäre. Der Braika klopft zuerst

bescheidenüich an und bittet um Einlass. Drinnen rührt

sich aber Nichts. Er klopft dann scharf und später

noch schärfer, bis der V'aler der Braut sich hören lässt

und fragt, was man wolle. Vom Braaks wird ihm zur

Antwort, er und seine Begleiter bäten nm Herberge.

Sie wären übrigens alle ehrliche Leute und roll der

freundschaftlichsten Gesinnungen. Der Vater, sowie

seine hinzugekommenen Gäste, wollen dieser Versiche-

rung anfänglich nicht Glauben beimessen, lassen sich

aber endlich doch überzeugen und der Vater öffnet die

Thüre. Aber weder der Bräutigam, noch seine Beglei-

ter treten ein, sondern der ßraska hält noch eine förm-

liche Werbung um die Braol. Doch auch hierin traut

man ihm scheinbar nicht sogleich und hält ihn eine

ziemliche Weile hin, ehe man ihm seinen Wunsch be-

willigt. Aber er ist noch nicht am Ziele. Die im Hause

befindlichen Gäste tbua zwar, als wenn sie die ge-

wünschte Braut holen gingen, bringen aber an ihrer

Statt eine alte Weibsperson. Der Braaks betrachtet

sie von hinten und vorne, sie wilt ihm aber gar nicht

gefallen und er schickt sie wieder zurück. Hierauf brin-

gen sie ihm ein hübsches , janges aber angeputztes Mäd-

chen. Dieses gerillt ihm zwar, aber er ist doch noch

nicht zufriedengestellt und giebt es den Ueherbringern

wieder. Nun erscheint endlich die Braut an der Hand
ihres Vaters im -vollen Staate. Der Braika nimmt sie

den ganzen Weg über das Lied CCLX. , Tbl. I. bald

in seiner einfachen Melodie ertönen lässt oder sie irgend-

wie variirt. Die Gäste singen und jauchzen, schiessen

wohl auch mit Pistolen und schlagen mit den Stöcken

zusammen , als wenn sie mit Jemand fechten müssten.

Ehedem trugen auch die meisten Begleiter zur Trauung

ein Seilengewehr, dass ist aber in der neuesten Zeil

fast überall abgekommen. Sie haben meisten theils Fla-

schen mit Bier und Branntwein bei sich, woraus sie

Jeden, der ihnen begegnet, schenken. Es darf ihnen

diesen Ehrenlrunk Niemand abschlagen. Ein Stück von

der Kirche steigen sie vom Wagen, stellen sich, nach-

dem die Geistlichkeit von ihrer Ankunft unterrichtet ist,

auf und, sobald die Glocke auf dem Thunnc zu ertönen

beginnt, setzt sich der Zug unter dem Vortritle der

Spielleute in Bewegung. Die Spitze bildet der Braaks

oder Druzba. Hierauf folgt die Braut — Ncwesta —
geführt von ihren beiden Ehrendienern — Swat. Nach

diesen kommt ihre Slönka und dieser folgen die beiden

Brautjungfern — Druzka oder TowarSka. Nun kommt

der Bräutigam - Nawozenja, auf diesen seine Slönka,

hierauf seine beiden Züclitjungfern nnd zwei seiner Ge-

fährten — Towafs. Ohne diese vorgenannten Personen

kann im Gefilde der Oberiausilz keine wendische Hoch-

zeit gefeiert werden. An sie schliessea sich die von

Seilen der Braut Geladenen und ganz zuletzt geben die

Gäste des Bräutigams. Bei den westlichen Wenden,

wohlgefällig an und bedankt sieb für dieselbe bei den 1 besonders bei denen katholischer Confession , geht ausser

Eltern. Hierauf;) wendet er sich an die Braut selbst und

fragt sie vor allen Leuten, ob sie noch dem erwählten

Bräutigam ihre Hand reichen wolle. Nach erfolgirr

Bejahung macht er sie auf ihre zukünftigen Pflichten

nnd Beschwerden aufmerksam, sucht ihr Muth zur

den zum Ehrengeleit gehörenden keine Frauensperson

mit zur Trauung.

Es dürfte hier am Orte sein, die Tracht der Hoch-

zeiter darzustellen. Der BraSka wurde schon oben

S. 229. beschrieben. Die Braut (vgl. Taf. Hl. Fig.

Uebernabme derselben einzuflössen , frägl dann die El-
fl
2.) trägt auf dem Kopfe die ßorta. Dies* ist eine

lern, ob sie in die Verheiralhung ihrer Tochter ein-

willigen, bittet nach günstigem Bescheide die geladenen

Gäste um ihre Begleitung zu der Trauung und lässt sich

wie oben S. 231. den Bräutigam, so hier die Braut

von den Ihrigen verabschieden. Während diess ge-

schieht, werden die Wagen , auf denen man zur Trauung

fahren will, in Bereitschaft gesetzt. Sämmllicbe Kut-

Tuch im Knopfloch und II Blumen

etwa neun bis zehn Zoll hohe, ungefähr wie ein abge-

stutzter Zuckerbut geformte Mütze von schwarzem Samml.

Der obere und zwar offene, mit 'rothem Säumt einge-

fasste Hand ist meist mit einem % Zoll breiten, ver-

zwölf sich frei bewegende vergoldete Sterne angebracht

sind. Auf der Spitze der Borta ist der mit künstlichen

briutlicbe Rautenkranz befestigt.
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Der den Hinterkopf bedenkende Tbeil der Bort« Iiisst sich
||
nrn

je nach dem Umfange des Kopfes zusammenschnüren oder dorsehuhe

Rock, wcisswolleiie Strümpfe und BSu-

ln der Hand hält sie einen Rosmarienzweig

und an der recliten Seile hat sie ein shawlartiges weisses

Tuch vom Gürtel herabhängen. Dieses heissl Podbok
oder Powj esenj c.

Die Ziichljungfer (vgl. Taf. III. Fig. 3.) ist ebenso

auseinandergehen. Hier nun wird die Kopfbedeckung ver-

mittelst mehrerer Münder und Schleifen an die Hsnra.'ipfe

befestigt und der hierdurch gebildete Absatz (vgl. Taf. HI.

Fig. 3.) heissl Hladzenje. Im ihn wird das vergoldete '

mit Sternchen versierte Haarband (Sljebornik) gelegt, gekleidet wie die Braut. Es ßndet nur die

Es bestand ehedem aus Silber , wie diess schon der wen- Statt, dass sie keine grünen, sondern rolhe Bänder und

disrhe Name zeigt, denn Sljebornik heisst in der Be- auf der Borla ein Kränzehen von künstlichen Blumen mit

Ziehung, wie es hier gebraucht wird, das Silberband.

Jn manchen Gegenden trägt die Braut unter der Borla

bereits die Frattenhaube (Cjcpc) ond diese ist in

diesem Falle gewöhnlich von Brokat. Am untern Bande

der Borla, nämlich oberhalb der Stirn, tritt ein griin-

seidnes Band hervor. Wir bemerken übrigens gleieh hier,

dass die Borla mir von einem ehrbaren Mädchen (eesna

holra) getragen werden darf. Um den Hals trägt die

Braut eine grnssc Menge Perlen (Parcrje, Parlje),

worunter sich aber keine von rother Farbe befinden dür-

fen. Urberhanpt darf die Braut weder am Schmuck, noeh

an Kleidungsstücken irgend Etwas von rother Farbe ha-

ben; die B;inder müssen insgesanmit grün, oder dürfen

höchstens weiss und grün sein. Ausser den Perlen trägt

auch noeh ein Paar Schnuren gehenkelter goldner

Weglassung aller Raule trägt. Es fehlt ihr auch der

Sljebornik.

Abweichend trägt sich die Züchtjungfer katholischer

Confcssion (vgl. Taf. HI. Fig. 1.). Sie hat am den Kopf

ein hellrothes seidnes, dunkolrolb geblümte«, etwa 1 Vi

Hand breites, Band gebunden, dessen Sebleifen und

Zipfel vom Umlcrbauple bis fast an den Gürtel herabfal-

len. Im den Hals trägt sie zuoberst vier Schnuren Ko-

rallen (Körarje); an jeder Schnur ist im Nacken eine

Schleife seidnen Bandes befestigt. Die Grösse der Schlei-

fen nimmt von Oben nach Unten zu. Unterhalb der Ko-

rallenscbnureu folgen eine Menge Perlenreiben von aller-

lei Art und Farbe und ausserdem noch mindestens zwei

Keihen gehenkelter Silber- und Goldmünzen. Ueber die

Perlen und Jlünzen hängt ein goldnes Kreuzohen herab.

Schaumünzen (vgl. Tar. Hl. Fig. 1.). Der • Das Roelleibehcn ist von schwarzer Seide, der Lalz aus

Oberleih ist jetzt gewöhnlich mit einem blauseidene» Jäck- I. Seide, Samml oder Brokal mit eingewirkten oder einge-

chen bekleidet und den Busen verhüllt ein weisses gestick-
[
stickten Blumen. Das Kiltelchen von feiner weisser Lein-

les Tuch ftykane rubiäko). Ueber Brust , Schultern und wand ist am Rande entweder blau gestickt oder mit Spitz-

Bücken läuft ein etwa vier Zoll breites, in Falten geleg-
|

:

eben besetzt.

les und mit grünscidiirm Bande eingefasstrs Stück fei- In der Mnskauer Gegend ist die Züchljongfer (vgl.

Leinwand , welches bl izur oder auch , Taf. III. Fig. 4. und T.if. IV. Fig. 3.) fast eben so ge-

zwei Schürzen getragen und I kleidet, wie die dortige Braut, ausgenommenFrizur heisst. Es werd
1

r

schürze und, wie bei andern festlichen Gelegenheiten, gerolltes Regentuch trag! und ihr an

dass sie

zwar eine katluue Unter- und eine weisse gestickte Ueber ' um Schleife (Kirchdorf) unter dem Arme ein

schürze und , wie bei andern

den schwarztuchne Faltenrock. In den Händen halt die , die Verzierung von Seide fehlt. Um Muskau hat sie um
Braut ein weisses gesticktes Tuch (Rubel), trägt um den • den Hals zuoberst ein schwarzes Band, das hinten her-

Leib ein grünes Band und an den Füssen weisswollene unterhängt , unterhalb des Bandes Korallen und Perlen;

Strümpfe und Schuhe, wie sie eben Mode sind. — l in i dann eine zwei Mal um den Hals gehende Krause, wo
Muskau hat die Braut eine, von der so eben beschriebenen inner- und unterhalb derselben sieb auch noch einige

in vielen Stücken abweichende Tracht (vgl. Taf. Hl. Fig. Schnuren Perlen befinden.

5.1. Das Haupthaar ist ganz und gar mit grünseidenen Zu Zijehtjungfern wählt sich dia Braut gewöhnlich

Bändern umwunden. Auf dem Scheitel ist ein Hauten- zwei ihrer vertrautesten Freundinnen. Hierauf deutet

kränzchen befestigt, von dem ein grünes und ein weisses aus auch der wendische Name, denn Druzka heissl die Ver-

gezupfter Seide bestehendes Flauschigen bis an den Gürtel > traute und Towariska die Gefährtin, Kameradin,
herabhängt. Der Kopfputz ist übrigens mit weissen Spitzen Ist es möglich, so werden sie auch aus der nächsten Blots-

emgernsst, das Jückchen schwarz, weiss aufgeschlagen \ Verwandtschaft genommen; es ist jedoch Letztere* nicht

und rolh paspellirt niiri über der Brust mit dunkelfarbiger 1 durchaus nölhig. Bei den Serben evangelischer Confes-

Schnur zusammengehalten. Die Braut trügt ein weisses |l sion sind nie mehr, als zwei Mädchen, die sowohl bei

Busentuch, eine schwarze Schürzc , einen schwarzluch- I! der Braut als hei dem Bräutigam die Würde
Wcd. V.lUlieder II. 30
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jongfer begleiten, bei den Katholiken rubren aber alle zur

Hochzeit geladenen Mädchen, welche den oben beschriebe-

nen Putz tragen und deren nicht selten sechzig und mehr

sind, diesen Namen.

Der Bräutigam (Nawo&enja) trägt seinen gewöhn-

lichen Sonntagsstaat, ausserdem aber am Hute ein Kränz-

eben von Haute oder von grüner Seide, von dem ein

grönfarbnes Band herabhängt. Ein Band von derselben

Farbe ziert auch den Rock. Vorn an der Brust hat

er wohl auch einen Strauss von künstlichen Blumen

angesteckt, dessen Stelle im Schleifer Kirchspiele ein

möglichst grosser Rosmaricnzweig , welcher Kön heisst,

einnimmt. Auch hat in jener Gegend der Bräutigam

das Kränzeben nicht am Hute , sondern auf dem Schei-

tel befestigt, von wo noch das Zeichen der Ehrbarkeit

— der Schmuck von weisser und grüner Seide — her-

abhängt. Siehe Tar. III. Fig. 5.

Die Slonka, von den verdeutschten Bewohnern der

Lausitz Salzmeste oder gute Wirthin genannt,

hat in ihrem Anzüge nichts Besonderes. Ihres Amtes

ist es, der Braut mit Rath nnd That beiznsteha, sich

Oberhaupt so zu benehmen , als wenn sie Mutterstelle bei

ihr verträte oder ihre Hofmeister« wäre. Sie rauss eine

verheirathete Frau sein nnd ist meistens der Braut Palbc.

Der Swat und Towars geht wie der Bräutigam

in seiner Sonntagskleidnng and trägt am Hute ein von

künstlichen Blumen gefertigtes Kränzchen mit rolhen

Bande. An dem Stocke, den er in der Hand fuhrt,

befindet sich ein Band von derselben Farbe. Vorn von

dem linken Hockfliigel bat er ein buntes Tuch herab-

hängen und dazu wohl noch einen Blumenstrauss ange-

steckt. Beides bekommt er von der ihm zugetheilten

Züchtjungfer, wofür 'er dann alle sie betreffenden Aus-

gaben zn bestreiten hat. Die beiden Swaten gellen als

Besebützer nnd Diener der Braut und haben sich allen

von ihr empfangenen Auftrügen zu unterziehen. Sie

sind daher stets in ihrer Nähe nnd ex officio ihre Tänzer.

Die übrige weibliche und männliche Begleitung gebt

in ihrer gewöhnlichen Seanlagslracht , nur haben die

Frauen Blnmenslränsse in den Händen , die Männer aber

Kränzchen an der Kopibedeckung und rothe Bänder an

den Röcken.

Ist der Zug an der Kirche angelangt, so bleiben

die Musikanten vor der Tbüre stehen und lassen ihn

bei sich vorbei passiren. In der Kirche angekommen

setzen sieh die Manns- und Weibspersonen besonder»

und beten zuvörderst ein stilles Vaterunser. Nachdem

man hierauf ein Lied gesungen hat, besteigt der Geist-

liche das Altar und der Braska briagt zuerst den Bräu-

tigam vor dasselbe geführt, holt dann die Braut und stellt

sie zur Rechten ihres künftigen Ehrgeinals und zwar so

nahe als möglich. Hinter ihnen im Halbkreise stellt sich

das Ehrengeleit auf. Die übrigen Begleiter bleiben sitzen,

bis der Trauungsact (W j e r o w a nj e) vollzogen ist. Ist

diess geschehen, so hallen alle anwesenden Hcichzciigäsle

Umgang, um der Geistlichkeit das Opfer darzubringrn,

und verfügen sich dann wieder an ihre Plätze. Man singt

hierauf noch ein Lied , betet zum Schluss der kirchlichen

Feierlichkeit ein stilles Vaterunser and begiebl sich aus

dem Golleshause. Die Spitze des Zuges bildet wieder der

Braska oder Druzba. Nach ihm kommt aber nun die

Neuvermählte mit ihren beiden Begleitern und der junge

Ehemann folgt ihr auf dem Fusse. Die übrige Begleitung

geht in der vorigen Ordnung. Ist der Zug aus der Kirche

heraus, so gehn ihm die Musikanten wieder voran und

spielen auf, und die Slonka wirft mehrere Stöcken Kuchen

oder auch Geld unter die Zuschauer. Während auf dem

Wege zur Trauung Braut und Bräutigam von einander

gelrennt waren, indem Jedes auf einem besondern Wagen
sass, so ist diess jetzt nicht mehr der Fall. Beide setzen

sich auf einen und denselben Wagen und die Braut er-

hält ihre Stelle zur Rechten des Bräutigams. Die Neu-

gelrauten werden, wenn sie, wie wir es bei dieser

Beschreibung überhaupt angenommen haben, aus einem

eingepfarrlen Orte sind , ehe sie das Kirchdorf verlassen,

von den jungen Burschen und Mädchen vermittelst schö-

ner seidnen Bänder, die man quer über den Weg zieht,

aufgehalten und müssen sich mit einem beliebigen Geld-

geschenke freie Passage erktufen. Unterwegs wird

von den Gästen gesungen und gejauchzt, sowie mit

Pistolen geschossen, die Spielleute aber mnsiciren und

lassen besonders oft die Melodie des Liedes No. CCLX.
Thl. I. ertönen. Uebrigens ist auch zu bemerken, dass

Jeder, der dem Zuge begegnet oder iu dessen Nähe

kommt , dem Brautpaare sowie den Hochzeitgästen Glück

wünscht. Es geschieht diess mit den Worten : D a

j

böb zbozjel (Gott gebe Glückt) worauf die Antwort

erfolgt: Daj to bohl (Das gebe Gott!) — Um Ka-

menz müssen die beiden Würdenträger , die den Namen

Towafi führen, den Gästen voraoeilen und ihre Rück-

kunft bei den Eltern der Braut anmelden.

Sind endlich alle Gäste vor dem Hanse, wo die

Hochzeit ausgerichtet wird, angekommen, so werden

sie vom Braska mit einer bald längern, bald kurzem

Rede zuvörderst in die Gaststube und dann au den

GasUisch komplimenürt. Diese Formalität nennt man

zobnowanje z wjerowanja oder iohnowanje
do kwasneho domu und L za kwasne blido.
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der BraSka auch Braut und Bräutigam als

Neuvermählte vor and wünscht ihnen unter Gebet and

gottseligen Betrachtungen Glück und Segen ru ihrem

neuen Stande. Die Braut giebt dann den Zuschauern

aus einer nenen Milchgelte Bier zu trinken. — In

manchen Gegenden wird auch, ehe man in's Haus tritt,

auf dem Hofe ein Tänzchen gemacht und die junge Frau

besacht die Ställe, wo sie wohl gar eine Kuh milkt,

and sieht sich überhaupt im ganzen Gehöfte um.

Der Tisch, woran Braut und Bräutigam zu sitzen

kommen, beisst insgemein : cesneblido, der Ehreu-

tiseh, oder auch : ne weslinske blido, der Braut-

tisch. Der Braska führt die Gäste unter vielen Höl-

lichkcitsformcln an denselben nnd zwar zuerst den jun-

gen Mann und hierauf die junge Frau. Diese beiden

bekommen aber ihre Stelle immer in dem Stubeowinkel,

welcher der Stubenlhiir gegenüberliegt nnd an den In-

nern Hofraum siebst , angewiesen. Er beisst auch des-

wegen der Brautwinkel, liewescinski kut, n\

nnhel. Die Tiscbeckc ist zwischen beiden. Die Braut

sitzt dem Bräutigam zur Rechten, neben ihr ihre Slonka

und dann die übrigen von ihrer Seite Eingeladenen.

Links vom Bräutigam sitzt dessen Stönka und weiterhin

die von ihm gebetenen Gäste. Auf der andern Seite

des Tisches sitzen diejenigen, welche keine besondre

Funktion verwalten. Wer von ihnen den Vorrang bat,

nimmt dem Bräutigam gegenüber seine Stelle ein.

Die beiden langen Tafeln, an denen sämmtlicbe

Hochzeitgäste sitzen , bilden , da ihre Aufteilung durch

den Gebrauch, Braut und Bräutigam in einen Winkel

zu setzen nnd von ihnen aus die Stellen ihrer Gäste

zu bestimmen, einen rechten Winkel, nnd da sie an-

einander geflossen sind, gleichsam nur einen einzigen

Tisch. Bei den westlichen, besonders bei den katholi-

schen Serben, ist jedoch in dieser Beziehung eine Ab-

weichung zu bemerken. Diese lieben es nämlich, viele

von einander getrennte Tischgesellschaften zu haben.

Jeder Tisch, höchstens für zwölf Personen berechnet,

wird besonders gesetzt und da sehr viel Gäste , meistens

150—200, gebeten werden, so langt der Slabenraum

in keiner Weise dazu aus. In der Stube haben daher

gewöhnlich nur die Neuvermählten mit ihrem Ehren-

geleite nnd mit den nächsten Blutsverwandten ihre Tische.

Die entfernteren Freunde werden in der Nebeustube

placirt nnd die übrigen Gäste bekommen ihre Plätze in

den Bodensluben nnd, wenn <-s die Witterung zulässt,

wohl auch unterm Schuppen und auf dem Hofe.

Haben die Gäste ihre- Stellen am Tische eiugeuom-

Diess wird als Vorkost gerechnet. Die eigentliche Mahl-

zeit beginnt erst , wenn die Seppe aufgetragen ist. Bevor

man jedoch diese zu geniessen anfängt , wird vom Braska

ein Tischgebet gehalten, worauf er jedem Gaste seine

Portion auf einem Teller zutheilL Ebenso ist auch das

Verfahren mit allen folgenden Speisen, zu deren Zerle-

gung sich der Gast Messer und Gabel mitbringen muss.

Zurückgeben darf man aber in keiner Weise Etwas. Ist

man nicht im Stande, weiter zu essen,- so ist es Sitte,

seine Portion irgend Jemandem im Orte zu überschicken

oder sich dieselbe bei Seite zu setzen , um sie später mit

nach Hanse zu nehmen. Die meisten Gäste bringen

daher schon Gefässe mit, um darin die übriggebliebenen

Speisen aufzubewahren. — Im Gefllde beginnt jede

llochzeitfeierlicbkeit um die Mittagszeit und endet ge-

wöhnlich am Abend des folgenden Tages. Das Mahl,

welches am ersten Tage abgehalten wird und meistens

aus vier Gerichten gedämpften Fleisches, einer Portion

Fische und zweierlei Braten je mit einem oder mehr-

fachen Zugemüse, also aus sieben Gängen besteht, beisst

wulki wobed, das grosse Mahl. Es dauert öfters

bis in die Nacht hinein. Braut und Bräutigam, vor

denen zwei brennende Lichter, die nicht gepatzt werden,

aufgestellt sind, erhalten die Speisen jedes Mal durch

ihre Stönka überreicht. Beide essen und trinken über-

haupt nnr so viel, als es diese für gut findet. Wäh-

rend des Essens theilen die Gäste unter die in der Stube

oder vor den Fenstern befindlichen Znscbaner Butlerbrot

mit Käse ans und fugen wohl auch ein Glas Brannt-

wein und einen Trank Bier bei. Sie selbst lassen es

in dieser Beziehung unter sich auch nicht fehlen und es

ist hierbei Brauch , das Glas oder den Krug nach und

nach um den ganzen Tisch heromgehn zu lassen , indem

ein Nachbar dem andem zutrinkt. Wer da austrinkt,

muss wieder einschenken oder einschenken lassen.

In den Pausen, welche während des Essens ein-

treten, wird gemeiniglich- auch schon getanzt. Der da-

für ausgewählte Platz ist gewöhnlich das Scheuntenne,

welches zu diesem Zwecke gedielt wurde. Jeder gibt

sich dem Tanzen hin, wie es ihm gerade beliebt, nur

der Bräutigam ist ausgenommen , denn er darf den er-

sten Hochzeitstag keinen Schritt Unzen. Die Brist

hingegen tanzt, so viel sie will und mit wem sie will.

Sie bat, so oft sie nnter den Tanzenden erscheint, den

Vortang nnd , wie sich sonst die Tänzerin nach ihrem

Tänzer richten muss, so geaiessl sie an diesem ihren

Ehrentage die besondere Auszeichnung, Letzleren von

sich ahhäDgig machen zu dürfen. Kommt sie auf den

Taazplals und es ist für sie nicht augenblicklich ein

30*
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Tänzer vorbanden , so ist einer der SwateQ verbunden, I

ihr die Hand zum Reigen zu reichen.

Hat mau endlich abgespeisst, so wird zu guter Letzt

noch Kaffee mit Kuchen herumgereicht und ist man auch

hiermit fertig geworden, so erklärt der Braika das

Mahl Tür beendet und macht bekannt, wenn sich die

Gaste des morgenden Tages wieder einzufinden haben.

Dann spricht «r ein Grbet nnd nachdem die ganze

Versammlung zum Schlüsse ein passendes geistliches

Lied gesungen hat, hält er noch an die beiden jungen

Eheleute eine Kede ermahnenden uud ermunternden In- 1

balls. Nach olle dem geht das eigentliche allgemeine

Tanzen an. Ehe man aber noch vom Tische aufsteht,
j

haben es einerseits die Brautdiener nud andrerseits die
i

Brautjungfern zu bewerkstelligen gesucht , dass Erstens

der Braut einen Schah and Letztere dem Bräutigam

den Hui entwendeten, welche sie nun gegenseitig von

einander auslösen müssen. Hat man sich über die zu

gebende Summe geeinigt, so werden die entwendeten

Gegenstände zurückerstattet und die Gäste verlassen

ihre Plätze. Diess geschieht aber von der Braut nicht

auf dem gewöhnlichen Wege , denn es ist fast allgemein

Sitte, dass sie über deu Tisch schreiten und von dem-

selben berabspriugen rouss. Hierauf tanzt sie noch so

lange, als es die Slönka für gut findet.

Hier wäre noch zn bemerken, dass während dem,

als sie noch bei Tische sass, die Mädchen dos Orts

nter den Fenstern des Hochzeitlmuses erscheinen und

auf das iu demselben gefeierte Fest bezügliche geistliche

und wellliche Lieder singrn. Unter letzteren bcGnden

sich alle die Volksgesänge , in denen auf den künftigen

Stand der Braut und auf deren Trennung von ihren

bisherigen Gefährtinnen und Freundinnen Andeutungen

enthalten sind. Wir Iwbcn sie grossteutheiw unter der

AblheUnng: Hochzeitlieder gegeben.

Ist es endlich an der Zeit, die Neuvermählten zn

Bette zu fuhren, so versammelt sieb wieder Alles in

der Gaststube, wo die Braut von den Jungfrauen und

der Bräutigam von den Junggesellen in die Mitte ge-

nommen wird. Nach Längerem oder kürzerem schein-

baren Widerslande wird die Erster« an die Frauen und

der Letztere an die Männer verabfolgt und als ihres

Gleichen bewiükommt. Der Braut wird nnn unter IS-

iiendcr Musik fiorta und Kranz abgenommen und die

Frauenhaube (Cjepc) aufgesetzt. Ist dies geschehen,

so werden beide jungen Eheleute beim Spiele der Musik

and wohl auch unter Ahüingung des Liedes No. CCLXIII.

Tbl. 1. von den Anwesenden bis an das Schlafgriuach,

in dasselbe aber nur vom Braika und der Braut SJonki

begleitet. Hier angekommen fallen sie auf die Kniee uud

beten gemeinschaftlich mit einander, worauf die beiden

Würdenträger den Neuvermählten beim Entkleiden be-

liülUicb sind und sich, nachdem der Braska unter Anru-

fung des göttlichen Segens und Anwünschnng langen Le-

bens und gesunder Kinder das Einsegnen in's Braul-

bette (zohnowanje do üe wescioskeho loza)

gehalten hat, entferneu und wieder zu den übrigen (ästen

begeben. Diese gehen nun entweder auch zu Belle oder

tanzen noch , so lange es ihnen etwa gefällt.

Am folgenden Tage versammeln sich die Gäste wie-

der gegen acht Lhr Morgens im Hochzeilshanse und die

junge Frau erscheint schon in der Frauenhaube und im

dergleichen Bocke. Vgl. p. 210. Tbl. II. Ist die Ver-

sammlung vollzählig, so wird das kleine Frühstück,

male snjedanje, eingenommen. Dieses besteht aus

Kaffee mit Kuchen. Nach einiger Zeit schreitet man zum

grossen Frühstück — wulke snjedanje, wel-

ches einige Stunden dauert. Eingeleitet wird es mit But-

terbrot uud Käse, worauf dann, wenn der Braska noch

zuvor ein Tischgebet gehalten hat , 2—3 Gerichte Fleisch

und I Gericht Würste folgen. Nach dem Frühstücke be-

gibt man sich zum Tanze, dem auch heute der junge Ehe-

mann huldigt. In der Pause zwischen dem Frühstück und

Mittagsmahl beliebt es gewöhnlich einem Theile der Ge-

sellschaft, sich zu maskiren und die Anwesenden durch

allerhand Possen zu unterhallen , oder auch verkleidet im

Orte umherzuziehen und den Bewohnern Schabernack an-

zuthun, den aber Niemand übel aufnehmen darf.

Das Mittagsmahl beginnt etwa um 2 Uhr und besteht

aus der gleichen Anzahl Speisen , wie am Tage vorher.

Fängt es an, sich zum Ende zu neigen, so schickt der

Koch einen Teller mit Salz, worin von den Gästen, die

ihn um den Tisch herangehen lassen, ein beliebiges

Geldgeschenk für den Absender versenkt wird. Nicb

einer kleinen Weile erscheint ein zweiter Teller, auf

dem ein kleiner Strohwisch liegt. Er wird von der

Aufwlscherin gesendet und nimmt die Gaben auf,

welche man ibr zu reichen beliebt. Ist so der Zweck,

weswegen die beiden Teller anf den Tisch gebracht

wurden , erfüllt , so trägt sie der Braska , nachdem er

sich im Namen der Absender bedankt bat, wieder in

die Küche. Diese wird bei den westlieben Serben,

welche, wie wir bereits S. 235. bemerkten, sehr viel

Gäste bitten, eigends der Hoebzeit wegen i« Garten,

aufgebaut and da das Hansantinde nicht zur Bedienung

der Eingeladenen ausreicht, so werden gemeiniglich die

Mädcht» des Orts, die nicht selbst zur Hochzeit gebe-

ten,* urden , «eranlasst, in der Küche zu helfen wt
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bei Tische die Dorfbe- It in den Teller fallen, ruft den Namen des Ge-

wohuer bei einem solchen im Orte gefeierten Feste fast bcrs mit lauter Stimme aas, schenkt ihm aus seinem

sämmtlicb mehr oder weniger betheiligt. Denn da es

onmöglieh ist , einer so grossen Anzahl von Gäslen in

den Kilianen des Hoehzeitslmuses Nachtlager zu ^wah-

ren, so tbut sich jeder Eingeladene nach einem Gast-

freunde um , bei dem er Herberge erhalten kann , und

es ist anzunehmen , dass ein solcher insgemein ein

Dutzend Gäste bekommt. Diese senden ihm ab und zu

ein Gericht vom Hocbzeitslische und besuchen ihn auch

t, bei welcher Gelegenheit sie Bier und Brannt-

mitbringen und ihn, so wie die Seinigen damit

Dafür ist er alter versanden, ihnen Kaffee

und Kuchen vorzusetzen und zwar 'nicht allein seinen

Güsten, sondern auch denjenigen Hochzeitern, welche

diesen einen Besuch abzustatten kommen. Es werden

daher bei so bewandten Umständen den Tag vor einer

im Orte zu feiernden Hochzeit fast von allen Einwoh-

nern Kuchen gebacken, da beinahe ein jeder aur mehr

oder weniger Gaste, die bei ihm Quartier nehmen wer-

den, rechnen darf.

Ist das Mittagsmahl des zweiten Tages beendet,

so gibt der BraSka zu verstehen, dass es Zeit sei, die

UocbzeiUgeschenke zu verabreichen. Er berichtet näm-

lich meistens, die Küche fange an einzufallen uud meint,

die Gäste, welche doch soviel Gutes aus derselben em-

pfangen hallen, würden gewiss nicht anstehen, Jeder

für seine Person eine Gabe zu ihrer Wiederherstellung

beizutragen. Hierbei macht er auch die Bemerkung,

die jungen Eheleute müsslen sieh nun auch eine neue

Küche bauen, denn wo sollte man die Speisen für die

Gäste, welche zur Nachhochzeil kommen würden, sonst

kochen, uud spricht die L'cbcrzeiigung aus, dass die

Anwesenden sich daher jedenfalls veranlasst fühlen dürf-

ten, ihnen hierzu eine Beisteuer zu gehen. Hierauf

setzt er sich in die Nähe des neuen tihepears, stellt

zwei übereinandergesetzte Teller vor sich bin und legt

gemeiniglich zwei Thalerslüeke hinein, worauf dann die

Gäste der Reihe nach ihre Geschenke geben, welche

theils in Gelde , Iheils in mancherlei llausratb bestehen.

Die Ueberreichong derselben geschiebt aber ia folgender

Weise. Der Gast kommt vor den Braullisch, wirft

sein Geldgeschenk in den zuoberst stehenden Teller uad

übergibt den (lege iwtanJ , den er ausserdem noch etwa

.beifügt, dem Bra.sU. Hierbei sapt er gewöhnlich: Boll

daj, zo by wamaj wel« pomhalo a mi malo

Glase und bedankt sich im Namen der Neuvermählten.

Cm Gleiches thut die Sldnka der Braut , so wie des

Bräutigams und endlich auch die beiden Letzteren in

eigner Person. Dieser ganze Act heisst aber Sklad
oder Skiado wanj e.

Haben endlich alle Gäste ihre llochzeilgeschenke

dargebracht , so spricht der Braska noch einen allgemei-

nen Dank dafür aus and erklärt das Fest im liocbzeit-

liaose für geschlossen, macht aber zugleich bekannt,

dass sieh nun die junge Ehefrau mit ihrem Gemahl in

ihre neue Ueimath begeben werde und fordert in deren

Namen die Anwesenden auf, ihnen die Liebe und Freund-

schaft zu beweisen und sie dahin begleiten zu wollen.

|
Nach dieser Rede werden die zur Fortschaffung des

Braatgntes bestimmten Wagen mit demselben beladen

und zwar nnter spccieller Beihälfe der beiden Brautdie-

ner, welche überhaupt um das Beste der jungen Frau

in einem solchen Masse besorgt zn sein scheinen , dass

sie öfters Mchreres mitgehen heissen, was nachher den

Eltern der Neuvermählten zurückgegeben werden muss.

Ist Alles zur Abfahrt fertig, so hält der BraSka das

Verabschieden oder Aussegnen aas dem Hoch-
zeitlichen Hause, Wuzohnowanje z kwas-
neho domo, worin er sich besonders auf den, der

neuen Ehefrau bevorstehenden Abschied von den
Ihrigen, Rozzobnowanje ze swojimi, bezieht.

Gr wendet sich daher vorzüglich an dieselbe und sagt

unter Andern : A hdyz so njelk
, moja luba iesna nowa

mandiclska , z bliiseho lowafslwa swojeje swöjby dije-

lis a so do enzby k swojema prirhodncmn zakitafej

wobrons , zo by jara iesne ale tei jara wazne meno

khiescijanskeje mandzclskeje a hospozy na so wzala,

dha nVzabydz swojich Inbowanych swjerou lubosc a

starosc, thcnujcy swojeho dotalneho swjcmeho wohsla-

rarja, swojeho cesneho a lubeb* nana, a wopmnn pH
talej skladnosci, ito je wot twojeje mlodoscje hac do

dzcnsniseho dnja za lebe Änils uezabydz tei sujernu

rabosc swojeje runje tak eesneje a kbeje maderje a

wopnmrt, kajku pröcu je wot twojeho naroda bat dotot

na teoc wazita. Nezabydi leho runja blizke a swjehie-

towafstwo « pfeeelstwo swojich hbych bratrow a

sotrow a wÜtkieh prclelow a znajomnyeh. Na
posledku i'iezabydi tei swjerne zaaUnnje swojich lubyrb

imölrow a dopomri so tebo, iloi woui w swjatej

Skodzelo, d. -h. G«*H gehe., dass «s EuefcBei-
jj

chicenicy sa lebe scinichu a kak swjeru so bewak wo

den Viel helfe iind mir Wenig schade! Hier- ? tebe stararhu. A je-li zo ay dhy njekomn «jeSlo na-

juf läset der Braika das erhaheae Geldgeschenk klirrend Ii plejüwo sciniU, dha wotaroi njetka «iitkim wiHke swoje
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prekhwatanja, zo bychn ei je wodali a hisc'e iobnowa-

nje na puc sobn dali a prajic ntdhli : Zohnowana bydi

na wele kablach a rozrosc so do wele Uwzvnt nUwow.

— Hdoz

Dobru noc ly dawaj

Wsim swojiro najbliisim

A z khniblej dusu stawaj

A riebydi w zrndnbi.

Haj , riestaraj so jara,

Wiak höh twoj wolc sam je,

Kii za wiitko so slara,

Wso derje wuwedzet —

D. b. Und wenn Du nun, mtine liebe ehrbare Jung-

frau, aus dem traulichen Vereine Deiner Familie schei-

dest und Dich in die Fremde zu Deinem künftigen Be-

schützer wendest, um den sehr ehrenhaften aber auch

wichtigen Namen einer christlichen Ebefran und Wirthin

zu übernehmen, so vergiss nicht Deiner Lieben

treuen Liebe und Sorge, nämlich Deines bisherigen

treuen Versorgers, Deines ehrbaren und lieben Vaters,

und bedenke bei dieser Gelegenheit, was er von Deiner

Jugend an bis zu dem heutigen Tage au Dir gethan

bat; vergiss auch nicht die treue Liebe Deiner ebenso

ehrbaren und lieben Mutter und bedenke, welche Mühe

sie von Deiner Geburt bis jetzt auf Dich verwendet hat.

Vergiss ebenfalls nicht das trauliche Zusammenhalten

und die freundschaftliche Gesinnung Deiner lieben Brü-

der and Schwestern und aller Freunde und Be-

kannten. Zuletzt vergiss auch nicht die getreue Sorge

Deiner lieben Falben und gedenke an Das, was sie

bei der heiligen Taufe für Dich thalen and wie treu sie

sonst für Dich sorgten. Und hast Dn irgendwann Je-

manden Etwas zuwider gethan , so bitte jetzt Allen alle

Deine Uebereilungen ab, damit sie Dir vergeben und

noch dazn ihren Glückwunsch auf den Weg mitgehen

und sagen können: Mögest Dn gesegnet sein mit vielen

Gütern und Dich ausbreiten m vielen lausend Gcscb lechlern.

Zum Schlüsse fordert er die junge Frau auf, sich

uun zu verabschieden. Daran mahnt sie auch das Lied,

dessen Melodie (CCLXV. Thl. I.) die Musikanten zu

spielen beginnen, zumal wenn endlich auch die Anwe-

senden ihre Stimmen erbeben und den ihr wohlbekann-

ten Text singen

:

ReriSe ly bolcco hotuj so prec,

Njetkohlej dvrbiS ly prec z nami.

Styri su koniki zaprebriene,

Wiitke su z dwora won zawröcene.

Z lyrnt so, hobeka, dyrhii prec wezc

Z leho mi domu tu dobreho

Do domu drubeho wele Ijepsoh'.

D. h.

Nun schick* dich zur Reise an, liebliche Maid.

Fort musst du jetzt unter der Freunde Geleit.

Vier Rösselein sind an den Wagen gespannt

Und alle zum Hofe hinausgewandt.

Mit diesen musst fahren du, Mägdelein,

Hier aus diesem llause so gut und so fein

In's andere Ilaus, das noch besser wird sein.

Und trotz dieser Versicherung wird ihr Herz von Weh-
mnth und Bangen ergriffen, wenn weiter die Worte zu

ihr heriibertönen

:

Paii swojom* nanej njclk wokol* sije,

Zawdaj ty maceri dobru nöcku,

Zawdaj ju bratram n sotrickam wsim

!

D. h.

Jetzt fall um den Hals dem Väterchen dein,

Und Lebewohl sage den Müttcrlcin,

Sag' es den Brüdern und Schwcslerlein.

Mit vielen Thränen verabschiedet sie sich von ihrem

lieben Vater und dankt ihm für alle seine Sorge und

Mühe , die er mit ihr gehabt nnd die er an sie ver-

wendet, wahrend die Sänger und Sängerinnen ihre Ge-

fühle in den Worten aussprechen —
Dobra nöc, dobra nöc, slary nano!

Mjejce wy diak za wecor a rano,

Za cichi kwas, ka* khwalobne je.

D. b.

Gute Nacht, alter Vater mein, gute Nacht 1

Für Abend und Morgen , und Sorge und Wacbt,

Für die Hochzeit still löblich sei Dank dir gebracht! —

und meistens unter lautem Schluchzen wendet sie sich

zu ihrer geliebten Mutter, um auch vou ibr Abschied

zu nehmen und den Dank für alle ihr bewiesene Liebe

nnd Güte abzustatten. Dfaussen aber erschallt im lang-

samen Tempo der Gesang:

Dobra nöc, dobra noc, slara maeje!

Zenje wjac, icnje wjac diöwka waia,

Njelk niuia mam
,
jema wutroba dam.

D. b.

Gute Nackt , alle Muller mein , gute Nacbl

!

Nicht mehr bin ich jtlzt euer Tochlerlrin,

Gehöre dem Mann, mein Herz das ist sein.
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Und hal sie Geschwister, so sagt sie auch diesen Le-

bewohl und bittet sie, sie Ferner lieb zu behalten und

auch sich untereinander brüderlich und schwesterlich zu

lieben, wie uns diess der Text unseres Liedes relerirt

:

Dobra nöc, dobra ndc, sotricey dwje!

Mjejtej so lubo, kaz sotricey dwje

So lubujetej , so lubo injcjtej.

Dobra ndc, dobra ndc, bratrilcaj dwajl

Mjejlaj so lubo, kal bratrikaj dwaj

So lubujetaj , so lubo mjejlaj.

D. h.

Gute Nacht , ihr zwei Schwestern raein , gute Nacht

!

Zu lieben euch beide seid immer bedacht,

Wie Schwestern es sollen, wie wir es gemacht.

Gute Nacht, ihr zwei Brüder mein, gute Nacht!

Zu lieben euch beide seid immer bedacht,

Wie Brüder es sollen, wie wir es gemacht.

Hierauf nimmt sie auch noch zu guter Letzt von den

anwesenden Bekannten ihres bisherigen Wohnorts Ab-

schied , insbesondere aber von ihren Freundinnen und

Gerährlinnen, wobei meistens die ganze Versammlung

von der Rührung übermannt wird und der Gesang mög-

licher Weise in's Stocken geräth. Die hierher bezüg-

lichen Worte sind aber folgende

:

nric, dobra nöc, towafSki w&je!

Kii smy my khodzile na pfazu,

Na prazu bromadzje, na reje.

D. h.

Gute Nacht, ihr Gespielinnen all, gute Nacht!

Die wir bei der Spinnte gescherzt und gelacht,

Hai sich die junge Ehefrau endlich verabschiedet,

so empfiehlt sich auch ihr Ehegemahl bei seineu Schwie-

gereltern und bei den Anwesenden, welche ihn zu

seinem Wohnorte nicht begleiten können. Ist auch diess

abgemacht, so stimmt der Braska ein passendes geist-

liches Lied an , man verlässt das Haus und besteigt den

Wagen. Die Ordnung, welche der Zug beobachtet,

ist gewöhulich folgende. Voran fährt das junge Ehe-

paar mit seinem Llirengelcit , hierauf folgen die übrigen

Gäste und zuletzt kommt das Heiratbsgut der jungen

Frau. Dieses besteht ausser der Wäsche und dem haa-

ren Gelde in allerhand Hausgerätbe, als Trüben, Schrän-

ken, Kasten und verschiedenen Gelassen, sowie auch

in Flachs und Bellen, welche Letztere auf dem Wagen
so ausgebreitet sind, wie sie am Meisten in die Augen

fallen können. Ueberhaupt haben es sich die Swatea

augelegen sein lassen , Alles in der Art und Weise auf-

zuladen, dass die Beschauer von dem Vermögen der jun-

gen Frau die beste Meinung bekomneu müssen, und

sind möglichst den Worten nachgekommen , welche man

der Neuvermählten in dieser Beziehung (CCLXV, 25.

Tbl. I.) aussprechen lässt. Sie Geissen

Zhromadzi'e wsilke mi moje wjecy,

Wio sobu ebeu brac, cheu bohata byc.'

Z komory köuy, a posleSca rjane,

Po wozu Sjeroko rozposlane!

Zo budze Ük dac, hdiei budiemy stal.

D. h.

Bringt her mir nun alle die Sachen mein,

Mitnehmen will Alles ich, reich will ich sein.

Aus der Kammer die Truhen ; die Betten so fein,

Sie soll'n auf dem Wagen gebreitet sein,

Dass, wo wir anhalten, es zierlich erschein'.

Ehe die Verehelichte ihre Ueimalh völlig verlässt, wird

sie mit ihrer ganzen Begleitung von den Mädchen des

Orts auf eben die Weise, wie wir diess oben S. 234.

anführten, mit seidenen Bändern aufgehalten und muss

sieh hier freien Abzug und ebenso auch an ihrem künf-

tigen Wohnorte freien Anzug durch ein Gescheide er-

kaufen. Nähert man sich ihrem für die Zukunft be-

stimmten Wohnsitze , so lassen es die Begleiter am Sin-

gen nnd Jauchzen nicht fehlen und die Musik spielt die

Melodie ihres Liedes auf, in welchem der jungen Ebe-

Irau folgende Worte in den Mund gelegt werden

:

Hlcjce ja wid&u tu nowu khjezu,

Do kotrej'z zrudnje a weselje cabnu.

Böh slrowosc uam daj a mjer bez nami staj!

D. h.

Schon schau ich aufs Haus, aufs neue dorthin,

In welches ich traurig und fröhlich muss ziehn.

Gott geb' uns Gesundheit' und Frieden darin.

Unterwegs müssen die Swaten Acht geben, dass nicht

irgend Etwas vom Heirathsgote verloren gehe i

den leide. Ihre Obliegenheit ist in

diese Weise ausgedrückt:

NjekolH pH wozu sobu dzice,

Hladajce labi, zo uezwröeice!

Dzak budiece brac, warn budze so zdne.

D. h.

Und Einige geht an den Wagen, habt Acht,

Dass um er nicht werfe, darauf nehmt Bedacht!

Gut wird es Euch dünken, wird Dank Euch gebracht t
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hl die junge Frau endlich in ihrer neuen Heimalh an-

gekommen , so wird sie von ibrera Schwiegervater
(priihodny nan) und dessen Angehörigen bewill-

kommt. Man begrüsst sich mit einem Witaj k na in,

sei willkommen, mit Kuss und Händedruck, und

sie überreicht sofort die üblichen Geschenke an ihre

nunmehrigen Verwandten , an die Zuschauer theilt sie

aber Hachen uud Semmeln nus und tränkt sie mit Bier.

Hierauf' wird das mitgebrachte Gut an den für dasselbe

bestimmten Ort geschafft, und ist diess geschehen , so

hält der Braika eine Rede , womit er die Neuvermähl-

ten in ihren Wohnsitz einführt — zohnowanje inlo-

deju mandzelskcj u do jeju donia. Hierbei macht

er die jungen Eheleute auf ihre gegenseitigen Miehlen

aufmerksam und führt ausserdem der jungen Frau zu

Gemüthc , was sie gegen ihre Schwiegereltern und gegen

die Gesebwister ihres Hannes zu beobachten habe und

bittet schliesslich diese, ihre Schwiegertochter und Schwä-

gerin mit Liebe und Güte aufzunehmen und sie von nun

au als ein theures Glied ihrer Familie zu betrachten.

Nach diesem begibt man sich in die Stube, verfügt sich

an den Tisch und es wird eine aus 2—3 Gerichten he-

il (wecer) Nach

ibei i

mit
|

dem ersten Gange erheben sich die Neuverehelichten
und die junge Frau uimmt einen Teller mit Fleisch, so-

wie ein Laib Brot und bringt Beides in das Haus der-

jenigen Familie, die ihr als die ärmste des Orts be-

zeichnet worden ist, zum Geschenk. Während des

Essens erscheinen die Frauen des Docfs und bewill-

kommnen die neuangekommene Ehefrau mit Gesang,

wofür sie den schönsten Hank und wohl auch nebenbei

ein Geschenk erhalten. Das Mahl selbst schlii

Gebet und Absingung eines Liedes, worauf die Stdnka

des jungen Mannes, sowie die der jungen Ehefrau, die-

sen das Bette machen und sie in's Schlafgemach gelei-

ten. Sobald sie zurückgekehrt sind, nehmen die Gäste

gegenseitig von einander Abschied und zerstreuen sich

nach allen Seiten und die Feier einer serbischen Hoch-

zeit, wie sie gewöhnlich im Gefilde stattfindet, hat

ihr Eude gewonnen.

Als eine Nachfeier des Hochzeitsfestes gilt die so-

genannte junge Hochzeit — mlody kwas, mloda
swadba, die den nächsten Sonntag festlich begangen

wird. An diesem Tage nämlich «acht die junge Ehe-

frau mit ihrem Geroahl den ersten Besuch bei ihren

Eltern. In der Wohnung derselben haben sieb der Neu-

nimml zusammen ein Mittagsmahl ein und später auch

noch ein Vesperbrot, sucht sich durch lustige Unter-

haltung zu erheitern , wozu auch natürlicher Weise mei-

stens ein Tänzchen gehört, erkundigt sich wohl auch

gelegentlich , wie den Betheiligten das Hochzeittest be-

kommen sei und begibt sich, ohne dass etwa für dieses

Mal besondere Feierlichkeiten vorgenommen würden, des

Abends wieder nach Hause.

Wir wenden uns aber jetzt in die Nied erl au sitz

uud fahren in der S. 232. stehen gebliebenen Beschrei-

bung der niederwendischen Hocbzeitgebräuchc lorl.

Sie gilt auch in den meisten Stücken für die angren-

zenden Oberwenden.

Am Abend vor dem Trauungstage singen die Mäd-

chen des Orts , wie wir bereits erwähnten , vor dem

Hause der Braut, und zu derselben Zeit treuen anrh in

deren Behausung ihre beiden Towariski ein. Diese ha-

ben denjenigen Bäumen , in denen das Fest gefeiert wer-

den soll , ein möglichst feierliches Ansehn zu geben. Sie

besorgen daher das Geschäft des Aufräumens und des Rei-

nigens, sowie auch des Ausscbmückcns und treffen

ausserdem Vorbereitungen zur Speisung der zu erwarten-

den Gäste. Am Trauungstage selbst stellen sieh die von

Seiten des Bräutigams Eingeladenen bei diesem und das

zum Gefolge der Braut gehörende Personale bei letzterer

ein. Sie werden von Beiden mit dem sogenannten klei-

nen Mahle — maly hobedk bewirthet, welches nur aus

2—3 Gerichten besteht. Ist dieses eingenommen, so be-

ginnen die eigentlichen Feierlichkeilen und zwar in der

Wohnung des Bräutigams. Bevor wir jedoch zu der Be-

schreibung derselben schreiten , bemerken wir noch, dass

wir im Folgenden angenommen haben, der Wohnort der

zu Vermählenden sei von einander verschieden und die

Kirche;, in der die Trauung vollzogen werden soll , auch

noch an einem dritten Orte befindlich. Wir verlegen auch

die Hochzeit in eine Gegend , wo , wie dicss auch fast

überall geschieht, ein Pobralrka fungirt und lassen die

Trauung selbst au einem Dienstage oder Freitage statt-

finden.

Bevor der Bräutigam mit seinem Geleite die Fahrt zu

seiner Braut unternimmt, hält der Pobralrka die soge-

nannte Abbitte — \V otpi'oso wanje für denselben,

worin er den Eltern für die dem Sohne bisher erzeigte

Pflege und Erziehung, sowie für alle ihm bewiesene treue

Liebe dankt, sie im Namen des Bräutigams bittet, alle

etwaigen Vergebungen desselben, wodurch er sie be-

leidigt und ihres Wohlwollens und ihrer Zuneigung sich

unwürdig gemacht haben könnte, zn vergeben and zu ver-

gessen
,
dagegen ibm ihre fernere Liebe nnd ihren Segen

zuzuwenden. Eine gleiche Bitte ergebt an die Geschwi-

ster, die übrigen Verwandten , die höheren Aucleritäleu
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im Orte and endlich auch an die ganze Gemeinde. Dieser

Vortrag wird meistens in der Stube gehalten, aber es

kommen such fremde Zuhörer herein oder horthen wohl

draussen auf denselben. Wird die Rede auf dem Hofe

abgetban, so umgeht oder umreitet der Pobratika alle

Wagen und Reiter drei Mal und schlägt mit dem Schwerte

ein Kreuz. Wir theilen eine ans der Peitzer Gegend

erhaltene Abbitte in aller ihrer Einfachheit hier mit. Sie

heisst i Cesne swazbarske gdsli a prigljedarje , wy ksjeli

mahi chylkn swbo bys , ja ksjel z wami njekötera slowa

gronis. Dejat pak sc nizi z jadnym slowoin pregronis,

ga neksjeli mje na to ziwas . Kon raa styri nogi, wön
•e polokonijo na jadnu a teke na drugn, tak leke mö-

gu ja se z jadnym abo z drugim slowom pregronis.

My mamy bow rotozerica, togo cesnego nawozcni NN,
tensamy ehro do manzelstwa stupis. Wr

6n dajo togo

dla njent wotprosys nejperwej lubego böga na riebju,

preto bin togo se njamöio nie stai, daniz dokörico-

was"; ten jo pfed nas, sied nas a srezi nas. Won
dajo wotprosys' swöjeju lobejn starejseju, won dajo

wotprosys swojich bralrow a iotrow; won dajo wot-

prosys' swöjich bujkow a sotow, seikow a sesenicow;

won dajo wotprosys swojich swagerow a swagernicow;

wön dajo wotprosys swojich kmötrow; wön dajo wot-

prosys swöjicb susedow na hoba dwa boka; won dajo

wotprosys eclu cesnn gmejnu; wön dajo wotprosys

wSyknych swazbarskich gösci a pKgljedarjow, malyeh

a welikich , husokich a nizkieb , dalokich a blizkich.

Jo-Ii wön jadnemu abo drugemu z njecym napfesiwo

byt, ten ksjet jomu wödas, pfelo wön jo njent na

knjczowej droze. Njeat chcomy drogn seynis k wila-

njoju k NN do NN. Tarn chcomy se prez jaden

&anlk huwitas a prez glask piwa napis. Wot wilanja

chcomy jjes do bozego domn k wjerowanjn. Tarn

chcomy buti-obuy wöslinas hubjatowas a duchny kjar-

lis hnspiwai, nie pak sami za se, ale za teju maniel-

skeju. Z bozego domu chcomy bvi do neweslinego

domo k wclikcuu hobedu. Tarn chcomy jjese a pis a

wjasole gösci byi, lubego böga pak njochcomy pödla

zabys. Nezmjejomy bowacej nie , ga zmjejomy tola

krömieku a slönicku, teke za to chcomy se lubetnu

bögu zjekowas. — Buzo-li se zaden mjazy nami na-

makai, ai buzo ksjes nam za hobnzu hys, togo chcomy

bis a rwys a pö parje wlocys. Sob* cheu hys, pödla

cheu bys, swojich wlösow ja k tomu riedam, pl-eto ja

jich matko mam.

W&ykne cesne swazbarske gösdi, sco-li wse
,

ga

pöjso za mnu we bozym menju! i. e. Ehrbare Hoch-

zcilgäste nnd Zuschauer . wollet eine kleine Weile stille

Wcod. Volljliedrr II.

]
sein, denn ich will einige Worte mit Euch sprechen.

Sollte ich mich aber etwa mit einem Worte versprechen,

so wollet mir das nicht übel nehmen. Das Pferd hat

vier Fü'sse ; es stolpert mit dem einen und dem andern,

so kann ich mich ja auch mit dem einen oder dem

andern Worte versprechen. Wir haben hier einen

Jüngling, den ehrbaren Bräutigam NN, derselbe will

in den Ehestand treten. Er lässt daher nun Abbitte

leisten zuvörderst dem lieben Gotte im Himmel, denn

obne ihn kann nichts geschehen, noch beendigt werden,

er ist vor uns, hinter uns nnd mitten nnter uns. Er

lässt Abbitte leisten seinen lieben Eltern , Brüdern und

Schwestern , seinen Oheimen und Basen , seinen Vettern

und Muhmen, seinen Schwägern und Schwägerinnen,

sowie auch seinen Pathen. Er lässt auch Abbitte lei-

sten seinen Nachbarn zu beiden Seiten , der ganzen

verehrlichen Gemeine und allen ehrbaren Hocbzeitgästen

nnd Zuschauern, grossen nnd kleinen, hohen und nie-

deren, fernen nnd nahen. Ist er etwa dem Einen oder

dem Andern irgend worin zuwider gewesen, der wolle

es ihm verzeihen , denn er ist jetzt aur dem Wege des

Herrn. Lasset uns jetzt einen Weg thun zur Bewill-

kommnung zu NN's in NN. Dort wollen wir uns mit

einem Tuche bewillkommnen nnd von einem Glase Bier

einen Trunk thun. Vom Bewillkommnen wollen wir

in's Gotteshaus zur Trauung ziehn. Dort wollen wir

ein herzliches Vaterunser beten und ein geistliches Lied

singen , nicht aber für uns selbst , sondern für die bei-

den Vermählten. Aus dem Goiteshause wollen wir

gehen znr Wohnung der Braut zum grossen Mahle.

Dort wollen wir essen und Irinken und fröhliche Gäste

sein, den lieben Gott aber dabei nicht vergessen. Ha-

ben wir auch weiter Nicht«, so werden wir doch ein

Brolränftchen und ein Salzfässcben haben ; auch dafür

wollen wir dem lieben Gotte daukbar sein. Sollte sich

aber Einer unter uns vorfinden, der uns Aergcrniss

anrichten will, den wollen wir schlagen und raufen und

im Kolbe umher zerren. Mitgehn will ich , dabei sein

will ich, meine Haare gebe ich nicht dazu, denn ich

habe ihrer wenig.

Ehrbare Hochzeitgäste , sofern ihr alle da seid , so

folget mir in Gottes Namen!

Nach dieser Rede setzt sich der Zug in Bewegung.

Er besteht aus den Geschwistern , Verwandten und

Freunden des Bräutigams nnd unter ihnen sind der

Pobratrka, die beiden Towariäe, .sowie die beiden

Swaski als fungirende, mithin unumgänglich notwen-

dige Begleitung zn nennen. Auf dem Wege zum Wohn-

ort der Branl spielen die mitgenommenen Musikanten

31
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flüssig aar und die Gäste des Bräutigams lassen ab und n

in ein fröhliches Jauchzen erschallen. Die TowariSe

sind immer beritten nnd sie eilen, wenn man sich der

Wohnung der Braut nähert, voraus, um zuvörderst den

Bräutigam beim Ortsschnlzeu anzumelden nnd sieb si-

cheres Geleit zu erbitten. Haben sie dies erhalten, so

kehren sie schnell wieder um, damit sie den Bräuti-

gam noch vor dem Dorfe empfangen können. Hierauf

sprengen sie zur Wohnung der Braut. Sic reiten je-

doch nicht sogleich in den Hof hinein , sondern warten

so lange vor demselben , bis man sie bemerkt und Je-

manden zu ihnen schickt , dem sie die betreffende Nach-

richt mittbeilen können. Ist der Bräutigam mit seinem

Gefolge angekommen , so bleiben alle auf dem Hofe

stehen und nur der Pobraüka , den etwa noch der ältere

Towaris begleitet
,

begibt sich in die Stube. Hier fin-

det er die Gäste der Braut versammelt, sie selbst aber

zwischen ihren beiden Towari&len am Tische sitzend,

verschleiert nnd mit dem Gesichte auf die untergelegten

Hände gelehnt, als wenn sie voller Furcht und Trauer

wäre. Er begrüsst die Anwesenden, nähert sich hier-

auf dem Tische, schlägt mit dem Schwerte darauf und,

sich zu der altern Towariska wendend, spricht er:

Towariska, kak dröga twöja newesla? d. h. Towari&a,

wie thener ist deine Braut? worauf diese irgend eine

Summe, gewöhnlich achtzig Thaler — wösvmzaset

tolarjow verlangt. Diess scheint ihm zu viel gefordert

und er sucht diese seine Annahme dadurch zu begrün-

den, dass er an der Braut bald diesen, bald jenen Makel

zu finden glaubt und daher die Hoffnung ausspricht, dass

er sie wohl für ein geringeres Kaufgeld bekommen würde.

Dabei bestrebt er sich witzige Redensarten anzubringen,

worauf ihm aber die Towariska auch nichts schuldig

zu bleiben sucht und mit je mehr Witz beide von der

Natur ausgestattet sind, desto länger dauert gewöhnlich

auch der Handel. Endlich , nachdem die Braut für ciuen

Augenblick entschleiert worden, wird sie ihm um fünfzig

Tbalcr zugesprochen und er fragt nun die Towariska:

Chcos mjes blido posazane, abo chcos mjes twarde

tolarje? d. h. Willst Du den Tisch besetzt haben oder

verlangst Du harte Thaler? Sie entgegnet ihm: Ja cheu

mjes twarde tolarje; d. b. Ich verlange harte Thaler;

und er gibt ihr nun fiinf harte Thaler Aufgeld —
Nawdank- Hierauf wird ihm aus dem von oben bis

unten mit Raute umwundeneu Glase geschenkt und die

beiden Freundinnen der Braut putzen ihn mit dem ihm

zukommenden Tücberu und Blumen an , er wünscht der

Braut Gluck, prophezeit ihr für ihren künftigen Ehe-

stand die Erfüllung aller ihrer Wüusche und sucht sie,

da sie sich, wie es der gute Ton verlangt, immernoch

sehr zaghaft stellt , durch freundliche Zuspräche zum

Vortritt zu bewegen, worin sie ihm auch endlich zu

willfahren verspricht.

Ehe aber die Braut die Stabe verlässt, trägt die

ältere Towariska dem Bräutigam den Ehrenlrunk, sowie

den Kranz samrat Rosmarinslengel und das ihm von sei-

ner Verlobten als Gescheuk zugedachte weisse Tuch

hinaus. Dieser Trank, meistens aus Warmbier bestehend,

wird ihm in einem auf einen Teller gestellten bonlen

Glase präsentirt. Auf dieses ist noch ein Teller gesetzt,

worauf das Tuch liegt und darauf der Kranz. Die Ueber-

bringerin fragt den Bräutigam, was ihm unter diesen

Gaben das Liebste sei : das Oberste , das Mittelste oder

das Unterste? und er antwortet: Von Herzen gern

nehme ich Alles an, doch ist meine Braut

mir das Liebste. Das ausgeleerte Glas behalt er

entweder sogleich, oder gibt es über die rechte Schulter

dem bei ihm stehenden altern Towaris, der es ihm iu

die Tasche steckt, worin es bis nach der Trauung und

Rückfahrt aus der Kirche in'« Hochzeitsbaus bleibt. Der

Kranz wird ihm von demselben Towaris, manchmal

auch von der Towariska , auf dem Scheitel befestigt

und die Abgesandtin der Braut knüpft ihm vermittelst

zweier Schleifen grünen Bandes, wovon das eine breiler

ist als das andere, den Kosmariu in ein Knopfloch des

linken Rockflügels und übergibt ihm das bereits erwähnte

Tuch, welches er auf der Fahrt in die Kirche und auch

wahrend der Trauung in der Hand behält. Hierauf

stülpt der Towariü den Hut des Bräutigams über den

seinigen oder umgekehrt uud setzt sich diesen Doppelhut

auf oder trägt ihn bis zur Trauung in der Hand. Die

übrigeu- draussen beGndlicbcn Gäste bekommen von den

zur Aufwartung bestimmten Personen, welches immer

Anverwandte des Hauses sind, nach Belieben Bier und

Branntwein geschenkt, und den TowariScu wird von

den Towarisken die jenes von ihrer Seile, als auch

von Seilen der Braut bestimmten Geschenke an Blumen,

Bändern und Tüchern überreicht ; ebenso geben die mit

dem Bräutigam angekommeneu Swaski den Swaten der

Braut die festlichen Sträusse etc. und die ausserdem

zum hochzeitlichen Gastpersonal Gehörenden bekommeu

die Übliche Anzahl Bänder und Blumen. Diesen gan-

zen Akt neunt man das Bewillkommnen — II u-

witanjc, worauf bereits oben in der Einladung zur

Hochzeit und in dem Wotprosowanje des Bräutigams

angespielt wurde.

Ist nnn alles hierher Gehörige endlich abgelhan,

so ist es an der Zeit , die Braut ihrem Bräatigam a«
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zuführen; aber ehe dies geschieht, rauss er sich noch

einen Scherz gefallen lassen. Es wird dem Bräutigam

nämlich statt der Brant zuerst eine vermummte alte Frau

aus der Verwandtschaft oder Freundschaft seiner zukünfti-

gen Gemahlin, schlecht, schmutzig und lumpig ange-

tban nud durch einen unter die Jacke gezwängten Topf

bncklicht gemacht , als die ihm bestimmte Partie durch

den Pobratrka mit der Frage zugeführt, ob diese seine

Auserwählte sei? Nachdem der Bräutigam dies verneint,

lüftet der Pobratrka der Alten, welche das verschämte

und schüchterne Wesen der Braut über die Massen karri-

kirt, den Schleier, stellt sich, als ob er sie jetzt erkenne,

schilt sie aus und treibt sie mit einigen Slnckschlägen auf

dem Höcker, so dass der Topf krachend in Scherben zer-

springt, während des schallenden Gelächters der Anwe-

senden ins Haas zurück'). Er begibt sich ebenfalls

dahin, beklagt sich, dass er angeführt worden sei und

versichert, dass dies nicht mehr geschehen solle, da

er sich besser vorsehen werde, üennoch wiederfährt

ihm derselbe scheinbare Betrog noeh zum zweiten Male.

Nachher wird die Seene wieder ernst; denn sobald er

zum dritten Mal in das Hans gegangen ist, verfugt er

sich auch in die Stube, stellt sieh der Brant zur Seite

und hält die Abbitte für sie, ganz in der Art und

Weise , wie er diess in Beziehung auf den Bräutigam

(vgl. S. 240.) gethan hatte. Nach Beendigung dersel-

ben bringt er endlich die wahre Brant und zwar nnver-

schleiert dem Bräutigam zugeführt, wobei ihm alle im

Hause befindlichen Personen nachziehen. Nachdem die

Krage, ob diess die rechte Braut sei? von dem Bräuti-

gam beantwortet ist, stellt er das Paar, sobald es sich

begrüssl bat, den Uebrigen vor und beginnt für das-

selbe die öffentliche Abbitte vor einer Menge Zu-

hörer, die unterdes» von allen Seiten herbeigeströmt

sind. Zweck nnd Inhalt derselben sind wie bei dem

ähnlichen in der Behausung des Bräutigams und der

Braut gehaltenen Vortrage. Die Fähigkeit dergleichen

Reden zu halten nnd durch sie die Gemülher der Zu-

hörer zu rühren, gibt am Meisten zur Würde eines

manche Sprecher bei dieser Gelegenheit durch ihre na-

türliche Beredtsamkeit den Anwesenden reichliche Thrä-

nen zu entlocken wissen.

Nach gehaltener Abbitte setzt sich der Zng in Be-

reitschaft. Der Pobratrka rührt die Braut auf den dem

') Die Frau, welclio dic»e Rolle ipielt, heisst plowa ba-

b« i. c. dsi alt* Spreuweib »der prcboblecna baba, die ,

!!

Bräutigam angehörenden Wagen und setzt sich mit ihr

auf den Mitte l.sitz und zwar zur Linken derselben , die

beiden Towarilki sitzen auf dem vorderen Sitze und

die Babka, d. h. ein altes Mütterchen aus der Ver-

wandt-schafl der Braut oder des Bräutigams nimmt anf

dem letzten Sitze Platz. Diese Babka sitzt während

der Trauung aar dem Wagensitze der Braut und ver-

lisst überhaupt während der ganzen Fahrt nicht den

Wagen. Kommt das Brautpaar aus der Kirche, so

zieht sie sich wieder auf ihren hintern Platz zurück.

Der Bräutigam steigt auf den zweites Wagen , der ge-

wöhnlich dem Vater der Brant gehört, und sitzt ent-

weder allein oder es bat neben ihm die ältere, Swaska

Platz genommen. Anf denselben Wagen setzen sieh

noch so viel Verwandte des Bräutigams, als es der

Raum gestattet , während die übrigen Gäste in einem

dritten , vierten Wagen etc. nachfahren. Die Towariie

reiten zu beiden Seiten des Zuges nnd die Musikanten,

die entweder auf dem zweiten oder dritten Wagen
sitzen, lassen es an Musik nicht fehlen. Ist man vor

der Kirche von den Wagen gestiegen, so begibt sich

der Zug, nachdem er beim Pfarrer nnd Küster ange-

meldet worden ist, in's Gotteshaus und zwar in der

Ordnung, dass die Brant, Allen voransrhreiteud , von

dem Pobratrka und der Bräutigam von dem altern To-

warii geführt wird , worauf das Ehrengeleit und dann

die übrigen Gaste folgen. In der Kirche angekommen

tritt das Paar vor das Altar und zwar so nahe als

möglich zusammen. Die Braut, vom Pobratrka geleitet,

stellt sich zur Rechten des Bräutigams , der von seinem

allern Towaris zum Altare gerührt wird, und beide

halten während der Trauung ein weisses Tuch in der

Hand. Dergleichen Tücher ballen ebenso die übrigen

Ehrengäste, nämlich der Pobratrka, die Towariski,

Swaiki, Towarise und Swaty. Hinler der Braut, und

zwar so dicht als möglich, stellen sieb die beiden To-

wariski auf und hinter dem Bräutigam die beiden Swaski,

weiter hinten treten die übrigen Verwandlinnen und

Freundinnen beider Familien in derselben Ordnung auf.

Die männliche Begleitung aber steht oder sitzt nicht

weit vom Bräutigam. Sowie das Paar nach einem ab-

gesungenen Kircbenliede von dem ministrirenden Geist-

lichen copulirt ist, geht die Begleitung, das Brautpaar

an der Spitze, um das Altar, legt dort ihr Opfer nie-

der und nimmt ihre vorigen Plätze wieder ein, nur

dass jetzt der Bräutigam nicht zur Linken, sondern

zur Rechten der Braut zu stehen kommt. Es erfolgt

hierauf die Einsegnung durch den Geistlichen und wäh-

rend des Schlu6sgesangcs ein abermaliger Umgang um
31*
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das Altar, auf welchen zun zweiten Male geopfert wird.

Hierauf verlässl der Zug in der frühem Ordnung die

Kirche, doch ändert sich diese heim Aufsteigen auf den

Wagen. Nämlich die Neuvermählten setzen sich auf

den Sitz des Wagens , den die Braut während der Her-

fahrt iune hatte. Diese hat übrigens sogleich nach der

Trauung ihr Gesicht mit dem Schleier — Biewer, Sle-

war, der auch an manchen Orten Mychac i. c. der

Schluchzer heisst, verhüllt und hleibt damit bedeckt bis

iu's hochzeitliche Haus. Der Rückweg wird wo mög-

lich auf einer andern Strasse , als man in die Kirche

fuhr, genommen. An der Kirchhollbürc werden dir

so eben Getrauten von den Jungfrauen des Orts durch

ein vorgezogenes Band aufgehalten und müssen sich durch

ein Geschenk von einigen Groschen freien Durchgang

erkaufen, eine Contribulion, die ihnen auch dann, wenn

sie durch fremde Dörfer iu ihre Heimalh fahren müssen,

öfters aufgelegt wird. Bevor man aber die Wagen
besteigt , wird auf dem freien Platze *or dem Kirchhofe

der Brautlanz gehalten, welchen der Pobratika mit

der Braut eröffnet. Aus seinen Händen gehl sie in die

der Towariie , dann in die der Swaty u. s. w. über,

bis sie mit Allen getanzt hat; ebenso tanzen die To-

warise mit den Towariiki und die Swaty mit den Swaski,

bis alle Personen mit einander getanzt haben, mit Aus-

nahme des Bräutigams, der überhaupt am ersten Hocb-

zcitlagc nicht tanzen darf. Dieser Tanz hat einen ern-

sten Charakter und besteht ans einem polouaisenartigen

Herumführen der Paare im Kreise, zuweilen auch in

einem laugsamen Ländern und wird, sobald man nach

der Rückfahrt von der Trauung vor dem Hochzeithause

abgestiegen ist, noch einmal wiederholt. Kachher gebt

die Gesellschaft, voran das Brautpaar, in das lloeh-

zeilgcmach. Bevor mau sich jedoch an den Tisch nie-

dcrlässt, wollen wir die vornehmsten Gäste näher be-

trachten und so deutlich als möglich dem Leser vor

Augen stellen. Wir nehmen zuerst den

Pobratika, der auch sonst Druzba oder Po-

druzba genannt wird. Der erster« Name heisst der

Verbrüderte, die beiden andern bedeuten etwa so

riel als: der Freund, der Befreundete. Er wird

nach Lebereinkunft der Parteien, besondere aber nach

dem Willen des Bräutigams entweder aus der Ver-

wandtschaft oder auch blos aus der Freundschaft de«

Brautpaars gewählt, moss immer ein Ebema

ist als Aufseher, Ordner, Sprecher und Cci

meisler, mit einem Worte ab Festmarschall zunächst

der Braut zugeordnet, ihm liegt es iu den meisten

Gegenden ob , die Gäste in Pereon und in Begleitung

des Towaris einzuladen und

acht Tage vor der Trauung, ferner am Hochzeiltage

selbst den Bräutigam in das Haus der Braut zu be-

gleiten, für beide die Abbitte zu hallen, die am Orte

der Hochzeit wohnenden Gäste, besonders Standespcr-

zum zweiten Mal zu bitten u. s. w. Als be-

Würde hat er ein Schwert

umgesohnallt und eine Schärpe umgehangen. Diese

besteht aus fläebsener oder auch wälschener Leinwand,

ist shawlartig und einem langen Handtuch ähnlich, wes-

wegen sie auch meistens Twelco genannt wird. Ihre

Länge beträgt etwa fünf Ellen und die Breite drei Vier-

teilen. Sie ist über die linke Achsel geworfen, unter

dem rechten Arme weggeführt und über der rechten

Hüfte mit einem Knoten zusammengebunden, so dass

die Enden lose herabhängen, und mit grünen, rolhen

und blauen Fäden künstlieh durchnäht, wodurch ver-

schiedene Figuren von Menschen, Thieren und anderen

Gegenständen gebildet werden. An den Zipfeln belin-

den sieb Troddeln oder Frenzen aus weisser Baunwolle.

Diese Schärpe erhält der Pobratika als Ehrengeschenk

voa der Braut, ausserdem aber auch noch zwei mit

grünseidnen Bändern zusammengehaltenen Rosmarin-

Stengel, Band und Blumen an den Hut und zwei ziem-

lich grosse Tücher, wovon ein» von weisser, das an-

dere von rolhbunter Farfa ist, und die er während der

festlichen Tage, mit einem Zipfel an den Rockflügel

angeknüpft, von der linken Brust herabhängen lässl

Die Braut, Newesta, vgl. Taf. V. Fig. 1.,

wird am Trauungstage selbst hauptsächlich von ihren

beiden Towariiki angeputzt. Sowohl in der Nieder-

ais in der Oberlausitz ist es Sitte, dass sie sieh hier-

bei eines ßackfasses, Ow. Dzjeza, Nw. Zjeza, als

SitzplaUes bedient. Ihr Anputz ist in Burk (ßorkowy)

folgender. Oberhalb der Stirn läuft ein schmaler,' weisser

Streif seidenen Bandes , weiter hinauf ist das Haar mit

grünen, weisskarrirlen und noch höber hinauf mit schwara-

seidnem Baude umwunden. Auf dem Scheitel ist ein

Kränzchen von lauter seidnen Schleifehen uud zwar

aussen von gelber, innen aber von blauer Farbe an-

gebracht. Dieser ganze Kopfputz heisst der Hupalz —
Hupac. An ihm ist der Brautkranz von Raule (Rula),

von dem ein Fläuscbchen von «gesponnener grüner

und eins dergleichen von weisser Seide in den Nacken

herabhängt. Ausserdem trägt die Braul eine weisse,

bläulichgeslärkle Halskrause, an der ein weisses gclb-

geblumtcs Band flattert; ein weisses Busenturh, wovon

die Zipfel uuler den schwarz- und duukclblauseiduen

Jäckchen auf die schwurzfarbige Schürze herabfallen

;
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einen schwarzen Tuchroek mit handbreiten Sammelbe-

satz; einen Slrauss an der Brust und ein weisses Tuch

in der Hand. — An andern Orten wird statt des aus

scidnen Scbleifchen bestehenden Schmuckes rechtmässi-

ger Weise der Slabrnik oder Slabuik, d. h. ein ver-

goldeter Reif genommen. Innerbalb dieses befestigt

man den Brautkranz , der hie und da ans Eppich (Mjerik)

oder Myrthe (Myrla) besieht, ja man nimmt statt des

Eppichs wohl gar die ähnlich gestalteten und ebenso

riechenden Sellerieblätler. Auch in die Schuhe der

Braut pflegt man Eppichblättchen zu legen, woraus her-

vorgeht, dass diese Pflanze bei den Serben eine sym-

bolische Bedeutung haben mos*. In deu Gegenden, wo

der Slabnik getragen wird, lässt die Braut von ihrem

Kopfputze vier grüne Bänder herabhängen, deren Jedes

eine halbe Elle lang ist, und ein grosser Theil ihres

Haupthaares wallt frei bis an die Hünen tierab.

Der Bräutigam, Nawoicnja, bat in der Nie-

derlausitz fast ganz dieselbe Tracht, wie wir sie in

der Moskauer Gegend treffen, vgl. Taf. III. Fig. 5.

Eine geringe Abweichung ist die, dass er ein weisses

Tbc Ii in der Hand und zwei Hosmarinslengel an der

Brust trägt und dass sich an dem Kranze, der aus Haute

auf einen dünnen Fischbeinstcogel geflochten und am

Scheitel vermittelst der Haare selbst befestigt wird, ein

bei Weitem kürzeres Fläuscbchen grüner und weisser

Seide befindet. Hat der Bräutigam geschornes Haupt-

haar, so bekommt er den Kranz, der übrigens kaum

1 % Zoll im Durchmesser hält , an den Aufschlag des

linken Rockärmels angesteckt.

Die Towariika oder Druzba, d. i. Freun-

din oder Vertraute, deren es zweie gibt, wovon

die ältere den Vorrang hat und deswegen welika,

die grosse, genannt wird, gehl in Burk und dessen Um-
gegend, wie die beigegebne Abbildung Taf. V. Fig. 2.

zeigt, fast ebenso wie die Braut, da sie hier ohne

Jäckchen dargestellt ist. Eine Abweichung sehen wir

am Hupac, der ans grünem und weissem Bande ge-

wunden ist, ferner an dem grünem Bocke und dem

bunten Busenluche. Die beiden Towariski müssen un-

verbeiralbet sein und sind meistens die liebsten Muhmen
oder Freundinnen der Braut und ibr als solche während

der Hochzeit als Ehrendienerinnen zugesellt. Was sie

am Abende vor dem Trauungslagc zu thun haben, ist

schon oben S. 240. gesagt worden , an dem Hocbzeil-

tage selbst errichteu sie den, über den Sitzen des

Brautpaars schwebenden, aus gestickten Handtüchern,

die wahrscheinlich Sbawls darstellen sollen, drappirlen

Thronbimmel, pulzeo die Braut an, übergeben den

1 beiden Towarisen bei ihrer Ankunft die observanzmassi-

I gen Tücher nebst den festlichen Stränssen und Bändern.

I

Ausserdem haben sie an jeden von der Braut eingela-

denen Gast ein rothes und ein blaues, am untersten

Kande mit Goldiittern eingefasstes Band, das um den

Hui gebunden wird, zu verabfolgen*). Oft, wenn die

Hochzeit mehrere Tage dauert, müssen sie Bänder und

Slräusse in einer nenen Auflage liefern , auch haben

sie den Ausputz der Pferde, welche den Wagen der

Braut ziehen sollen, zu besorgen und zwar für jedes

Pferd einen Federstutz auf den Kopf und an jeden

Backen ein Kränzchen künstlicher Blumen oder eine

aus rothem Band gefaltete Hose und endlich noch rollte

Bänder, um sie an die Schläfe und deu Schweif zu

befestigen. — So wie es zwei Towari&ken gibt, eben

so fungiren auch zwei Swaski.

Die Swaska d. h. die znr Familie gehörende,

die Anverwandte (?) ist eben so geputzt, wie die To-

wariska, mit der einzigen Ausnahme, dass der Hupac

hauptsächlich aus weissem und dunkelrothem Bande be-

steht
;

vgl. Taf. V. Fig. 3. Beide Swaski , wovon die

ältere wieder den Vorrang hat, sind entweder Schwe-

stern oder Muhmen des Bräutigams , doch ist es nicht

nöthig, dass sie unverheiratet seien. Sie sind das

weibliche Ehrengeleit des Bräutigams und theilen an

die beiden Swaly die nöthigen Slräusse, so wie die

Binder aus , womit auch die übrigen von Seiten ihres

Anverwandten geladenen Gäste beschenkt werden.

Wie schon aus dem bisher Gegebenen ersichtlich

ist, so fungiren auch zwei Towarise. Towaris be-

deutet so viel als Freund, Kamerad und was die

j;

Towariiki der Braut sind, das sind die Towarise dem

:|
Bräutigam. Sie können jedoch nur bis zur Trauung

jl als seine alleinigen Ehreadiener betrachtet werden, denn

späterhin werden sie der Braut als solche beigeordnet,

' indem man wahrscheinlich annimmt , dass sie das In-

teresse des Bräutigams um so mehr in Acht nehmen,

je aufmerksamer sie sich gegen seine künftige Frau

beweisen. Sie haben daher auch unter anderem, be-

vor die Neuvermählte das väterliche Haus verlässt, das

I Aufpacken ihrer Sachen und ihres Haasgeralbs zu be-

! sorgen nnd Jeder erhalt deshalb von ibr ein buntes

Tuch geschenkt. Ein jeder

Swat, deren es ebenfalls zwei gibt und die zum

; Ebrenpersonal der Braut gehören, erhalten von dieser

*) Es lit dielt eine benu-rlieaiwerthe ('cbcrein*timaan|C

dm Karben, welche die OberUuilli im Wappen fährt , «leim

t die.e sind lach rotb, bl«a «ad ftold.
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wegen der etwa auszuführenden Dienstleistungen noch

ein Tuch , aber Ton geringer Güte und zwar , wenn sie

verheiralhet sind , von weisser Farbe mit blaaem Kaude,

im entgegengesetzten Falle aber ein dergleichen farbiges

und buntes. Beide Swaten sind entweder Brüder oder

Vettern der Braut.

Wir bemerken alsbald hier, dass die Towariiki

und Towarile und ebenso die Swaski und Swaty, nach

dem Alter geordnet, während des ganzen Festes als

Tanzpaare zusammengehören und dass die Tänzer ihre

Tänzerinnen in Beziehung auf Tanzmusik frei zn halten

Haben sich nach der Rückkunft ron der Trauung

sämmtliche Hochzeiler in die Gaststube begeben, so

setzt sich das Brautpaar sofort an die mit einem Thron-

himmel gezierte überstelle des mit kalten Speisen ser-

virten Tisches, während die übrigen Gäste stehend hier-

von gemessen oder sieb unterhalten oder auch des Um-

kleiden* wegen für eine kurze Zeit weggehen. Sind

endlich die kalten Speisen von der Tafel abgetragen und

die duftende Biersuppe, welche den Anfang des eigent-

lichen Hoclizeilmables macht, dampft auf dem Tische,

dann reiben sich die Gäste um denselben und der Po-

bratrka, welcher, noch bevor man zu essen beginnt,

ein Tischgebet spricht, nimmt in der Nähe der Ver-

mählten Platz. Die Vertheilung der Gerichte liegt ge-

wöhnlich ihm ob. Eine spezielle Uebersicht derselben

dürfte hier an der Stelle sein und ist wegen des na-

tionalen Charakters, der sich darin ausspricht, nicht

ohne Interesse. Buller, Brot, Käse,, Kuchen, Bier und

Branntwein, hier und da auch Landwein, stehen sehon

von vorn herein als Vorkosl zn Jedermanns beliebigem

Gebrauche auf dem Tische. Vor der Hauptmahlzeit —
Hooed oder Weliki hobed — wird dieses alles

abgeräumt und warme Gerichte erscheinen. Zuerst die

Biersuppe, welche durch Beimischung von zu Mehl

geriebenem, vorher gebrühelem, Hirse einen eigentüm-

lichen Wohlgeschmack bekommt und überhaupt unter

dem Namen Braulsuppe bekaunt ist. Aur diese folgt

steifer Heidegrütze mit Hindsbrübe übergössen.

Dann kommt Rind- oder Schweinefleisch mit

Reis, worin sich gewöhnlich Rosinen finden, oder

auch Hühner mit Reis, später Rindfleisch mit

Meerrettig (Krjen), ein Lieblingsgericht der Wen-
den, doch ist der Mass davon so lange gekocht, dass

er nicht mehr beisst; Rindfleisch mit Pastinak;
Rindfleisch mit brauner Sauce; Schweine-
fleisch mit schwarzer, aus Blut gekochter und mit

Brühe; dann noch in

I manchen Gegenden steifer Erbsenmuss mit geschmol-

zener Bntter Übergossen; endlich die Braten, meist

Gänse- und Schweinebraten nebst Wurst, die

jedoch nur mit Uaidegriitze oder mit Hirse gefüllt ist,

und zum Schlüsse Hirsebrei mit Milch dick einge-

kocht und mit Zucker nnd kleinen Rosinen bestreut,

worauf noch Kuchen folgt, der auch getheilt wird.

Kartoffeln kommen in keinem Gerichte vor.

Die Dauer des Horhzeitfesles ist sehr verschieden

und währt zwei bis acht Tage, je nach Neigung und

Vermögen des Hochzeitvaters , meist jedoch nur zwei

oder drei Tage , und zwar so , dass der erste und zweite

im Hause der Braut, der letzte aber in der Wohnung

des Braut ig»ms gefeiert wird. Doch findet das Haupt-

gelagc stets am ersten Tage Statt, wo auch die Por-

tionen zuge (heilt werden, d. h. wo jeder Gast von jedem

Gerichte seinen Theil bekommt, das in keinem Falle wie-

der in die Küche zurückwandert, sondern von dem Gaste

entweder verzehrt oder nach Hause genommen oder

irgend einem Freunde oder Armen des Orts sogleich

von der Tafel weg als Geschenk gesendet wird. So

geniessen die Ortseinwohner, die an den Freuden des

hochzeitlichen Hauses nicht Theil nehmen, besonders

Arme , durch das Wohlwollen ihrer Gönner auch eine

Ergötzlichkeil von der wirklich sättigenden und geseg-

neten Mahlzeit. Während des Essens spielen die Mu-

sikanten öfter auf und haben die Freiheit zu trinken,

so viel sie wollen; aber ihr Essen gehl erst an, wenn

die Hochzeilgäste schon abgetafell haben. Gegen den

Beschluss der Mahlzeit, wenn aber noch alle Gäste bei

Tische sitzen, wird jeden Tag, so lange die Hochzeit

dauert, ein Teller mit einem Häufchen Salz herumge-

geben , um von den Schmausenden eine kleine Beisteuer

Tür die Köchin aufzunehmen, später kommt ein Teller

mit Wasser uud einem kleinen Slrohkränzchcn , worin

Kr die Aufwäscheriu eine Colleete gesammelt wird, und

endlieh hält ein dergleichen Teller, auf dem eine kleine

Kindertrnmpetc steht, zum Benefiz der Musikanten Um-

gang. Nach einem von dem Vorbeter laut gesproche-

nem Dank^ehete und nach Absingung eines passenden

knrzen Liedes, das von der ganzen Versammlang an.

gestimmt und wohl auch von der Musik begleitet wird,

erheben sich endlich die Hocbzeiter von ihren Sitzen,

venheilen und gruppireu sieh nach Neigung und Will-

kühr, um etwa eine Stande ein Gespräch zu pflegen,

bis die unterdes* gesättigten und ausgeruhten Spielleute

das Signal zum Aufbruch geben, woraaf sich die Ge-

sellschaft in die Schenke zum Tanze verfügt.

Gegen Millernacht kann, wer da will, sich
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Abendessen begebeu, welches II sieben bat,

aber kalt gegeben wird. Jetzt ziehen sich auch ge-

wöhnlich die weiblichen Hochzeiltniiglieder am, und nach

dieser Pause geht es wieder zum Tanze, der bis lange

nach Mitternacht fortdauert. Der Bräutigam darf, wie

bereits gesagt ist, am Trauungslagc mit seiner Braut

so wenig, als mit einer andern Tänzerin Unzen und

er gebt auch daher nicht immer in die Schenke oder

höchstens erst nach dem Abendessen; der Braut hin-

gegen ist es noch erlaubt, zum letzten Male die Frei-

heit des ledigen Standes zu gemessen und zu tanzen,

mit wem es ihr beliebt. Erst gegen Morgen begibt sich

die Gesellschaft wieder in's Hochzrithans und , nachdem

sie Braut und Bräutigam unter ähnlichen Gebräuchen,

wie sie in der Oberlausilz üblich sind, in's Braolgc-

mach geleitet hat, endlich auch selbst zur Ruhe und

verschläft den grosslen Theil des Vormittags, so dass

sie sich gewöhnlich erst gegen eilt Uhr wieder allmah-
'

lieb zusammenfindet. So geht die Lustbarkeit einen

Tag, wie den andern, eine Nacht, wie die andre,

ihren Gang fort, so lange die Festlichkeit dauert; doch

verabschieden sich manche der Geladenen schon an dem

letzten Tage der Hochzeilfeier im Hause der Braut.

Eine acht- oder sechslagigc Hochzeit — d. h. vom

Sonntag bis zum Sonntag oder vom Dienstag bis zum

Sonntag — die jedoch nicht häufig ist und deren letzte

Tage meistens in das Hans des jungen Ehemannes ver-

legt werden, richtet in der Haushaltung eine bedeutende

Verwüstung an, denn mehrere Gebäcke Brot, so wie

eine grosse Zahl Kuchen werden verbraucht und ganze

Hcerdcn Federvieh, drei bis vier Schweine, einige

Ochsen u. s. w. werden in beiden Familien geschlachtet,

um den Gästen Sättigung und den Gastgebern Ehre zu

bereiten.

An dem letzten Tage der Hochzeilfeier im Hause

der Eltern der Braut geben die Gäste gewöhnlich Ge-

schenke an die Neuvermählten und dieser Akt geht am

Schlüsse der Mahlzeit vor. Er wird von dem Pobratrka

durch eine Anrede an die Versammelten eingeleitet,

worin er dem Hochzeitvater im Namen aller Gäste für

die Bewirthung dankt, dem jungen Ehepaare Glück

wünscht und endlich die Anwesenden auffordert, den

jungen Leuten zum Anfang ihrer Haushaltung ein Ehren-

geschenk zu geben , das diese ats eine Gabe der Liebe

von ihren nähern und entfernlern Freunden gern an-

nehmen würden. Mit diesem Schenken — Poccowa-
nje oder Pdclowk, verkürzt ans dem jetzt gebräuch-

lichen Pöcescowanje d. h. das Beehren — macht der

den Anfang , der vor sieb eine Schüssel

mit einem Tuche bedecktes

Teller hält, in welchen die Gaben aufgenommen und

durch eine Wendung in die Schüssel gelassen werden.

Die nächsten Verwandten des Paares bringen nun ihre

Gaben zuerst und dann folgen die andern Gäste. Die

Beiträge der Einzelnen werden unter tönender Musik

von dem Pobratrka mit den solennen Worten einge-

nommen: Pöctfi bog, pöeci bdg, wocci tri (?),

wocci wostali; sljeny jo tak luby ako prjeny.

Die Worte pö bis tH , denen jedenfalls noch Etwas

hinzugedacht werden muss, ermangeln deswegen der

Deutlichkeil und wir vermögen vor der Hand keine

sichere Erklärung zu geben, die übrigen beissen aber: In

Ehren mögen sie bleiben; der Letzte ist so

lieb als der Erste. Dem freundlichen Geber wird

immer nach Empfang der Gabe ein Glas Bier zum

Trünke gereicht. Ist das Schenken zu Ende, so dankt

der Pobratrka im Namen der jungen Eheleute, denen

er die verdeckte Schüssel mit dem empfangenen Gelde

übergibt , den Gebern im Allgemeinen , worauf es wie-

der zum Tanze geht.

Nach Mitternacht oder doch gegen Morgen, wenn

es noch finster ist, wird dann zur Abreise gerüstet und

die Ausstattung der Braut — Dobytk wird auf

die Wagen gepackt, wobei besonders die beiden To-

wariic thätig sind. Ist Alles zur Abfahrt in Bereit-

schaft gesetzt, so hält der Pobratrka die Abschieds-

rede — Dobra nöc. Hierin dankt er den Eltern

der Braut Namens des Bräuli<Min.s un<i Schwiegersohns

für die ihrer Tochter bisher erzeugte Liebe und die ihr

gegebene gute Anleitung und Erziehung und versichert,

diese Sorge künftig den Eltern abzunehmen und seine

Frau liebevoll zu behandeln. Schliesslich sagt er im

Namen der Braut Lebewohl. Eine dergleichen Ab-

schiedsrede, die die Grundzüge des eben Augedeuteten

enthält, ist uns zugekommen und wir stehen nicht an,

sie in aller Kürze hier mitzulheilen. Sic lautet:

Cesne swazbafske gösci a pi-igljedarje ! Ksjeli malu

chyiku sicho bys, ja ksjel warn njekotera slowa gronis.

Zen jo zajäel, noc jo ludy, liski maju swöje jamy a

ptaski swöje. gnjezda. Wsykno se pöra na noc do

swöjogo , tak chcomy my teke z naseju cesneju newestu

z jeje domu do jadnego drugego domu wandrowas, zoi

wöna se uazas dej swöje zywenje dokoncowa*. — Ga

zjekujo se teu cesny nawozenja jeje starejsyma, az

stej jomu rownju wolkubtalej a ju ke wiomu dobreniu

zaricalej. Njent pak wöna wjecej spöd jeju hoplewanju

bys njamözo, tek wönej se nad rieju knjezys njaniö-

zolej. Njent se buzo za nju Slam len cesny nawozenja
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ako muz za swöju rownjo a se zednje wot rieje ne-

wotzjclis, ai casna sihcrs jeju rozzjelijo. — Ga za-

wdajo ta cesna riewesta towzynt raz dobrti noe swöjinia

starejsyma, towzynt raz dobra noc bratram a sotram,

towzynt raz dobrn noc hujkam a solam, seskam a

sesenicam, towzynt raz dobru noc kmolram a susedam

a teke towzynt raz dokni noc wsyknyra, ak su z rieju

w pjesku 'grali! Ilyicer raz towzynt raz dobru noc

w.syknym

!

Njent riejo wjecej waia, ate njent jo nasa a lo

togo cesnego nawozeni NN z NN! —
Ehrbare Uochzeilgäste and Zuschauer! Wollet eine

kleine Weile rahig sein, denn ich will einige Worte

za Euch sprechen. Der Tag ist vergangen , die Nacht

ist da, die Füchse haben ihre Gruben und die Vögel

ihre Nester. Alles begibt sich auf die Nacht zu dem

Seinen , so lassl auch uns mit unsrer ehrbaren Braut aus

ihrer Wohnung in eine andere Wohnung ziehen , wo sie

bis an ihr Lebensende zu bleiben hoffen darf. So danket

nun der ehrbare Bräutigam seinen Schwiegereltern, dass

sie ihm eine Gemahlin anferzogen haben und dass sie die-

selbe zu allem Guten anhielten. Jetzt wird sie aber nicht

mehr unter ihrem Schulze stehen , auch haben sie keine

Herrschaft über sie. Jetzt wird für sie sorgen der ehrbare

Bräutigam , wie ein Mann für seine Gemahlin und sich

nie ron ihr trennen, bis sie der zeilliche Tod von ein-

ander scheidet. Die ehrbare Braut sagt nun lausend Mal

Lebewohl ihren Eltern, Geschwistern, Oheimen und

Basen , Veitern und Muhmen , Fathen und Nachbarn and

tausend Mal Lebewohl Allen , welche mit ihr im Sande

spielten ! Nochmals tausend Mal Lebewohl Allen

!

Jetzt ist sie nicht mehr Euer, sondern jetzt ist sie

Unser and zwar des ehrbaren Bräutigams NN aus NN.
Nach einem rührenden Abschiede von den Ellern,

Geschwistern etc., wobei es nicht an Thräoen fehlt, steigt

die junge Frau mit ihrem Manne und dem übrigen Ge-

folge , wozu auch die Musikanten geboren , auf den Wa-
gen und ihre Mutter begleitet sie mit den Geschenken an

die Eltern , Geschwister and Dienstboten des Schwieger-

sohns. Wenn der Zug vor dessen Hause anlangt, wel-

ches jetzt auch die Wohnstätte der jungen Frau werden

soll , so ist es noch dunkel und die Ankommenden werden

draussen von Niemandem empfangen. Gewöhnlich lassl

nuu die Neuvermählte eine mitgebrachte Henne vornweg

in den Hof laufen , nm aas dem , was diese Üiul , auf ihr

künftiges Loos einen — freilich ansichern — Schluss

machen zu können. Bleibt die Henne nämlich ohne Wei-

teres im Hofe und nimmt dort Quartier , so wird dies als

gutes, ist sie aber scheu und ängstlich, als übles Vor-

zeichen genommen. Nach dieser Befragung des Schick-

sals wird ein ebenfalls mitgebrachter Topf an die Haus-

thü'rc geworfen, dass er in Scherben fliegt, worauf der

junge Mann sein Weib in die Stube führt. Diese mnss

bei ihrem Eintritt, der übrigens im Dunkeln erfolgt, da

ihre vorangehende Matter schnell das auf dem Kamine

lodernde Feuer mit einem umgekehrten Tiegel verdeckt,

über eine an der Schwelle gelegte Axt schreiten und es

j
sich ein Paar Augenblicke im Finstern gefallen lassen.

Bald jedoch , nachdem der verdunkelnde Tiegel vom Ka-

minfeuer abgenommen worden , wird sie von ihren in der

Stube befindlichen Anverwandten nnd deren Angehörigen

begriisst und nach ihr auch die übrigen Angekommenen.

Hierauf vertheilt die Mutter der jungen Ehefrau die mit-

gebrachten Geschenke , bestehend in Tücbern , Westen,

Bettüberzügen, Schürzen, Leinwand u. s. w. an dia

Hausgenossen. Dieser Akt heisst der Willkomm,
Wi lawa.

Bald darauf erscheinen draussen vor dem Hanse die

Haasfrauen des Orts im Chor und bewillkommen die neu-

angekommene Wirlhin durch Absingung eines Liedes.

Dafür werden sie mit Bier und Branntwein traktirt und

die junge vrau überreicht jeder unter ihnen ein grosses

Stück (G e 1 n) frisebgebacknen Brotes , wodurch sie sich

gleichsam in ihre Hechte einkauft. Aber auch den nicht

anwesenden Wirthinnen des Ortes werden noch an dem-

selben Tage gleiche Stücken Brot in's Haus gesendet, ja

in manchen Gegenden sämmtlichcn Eiuwohnern des

Dorfes.

Ist dieser Tag , wie dies meislenlheils der Fall ist,

ein Sonntag, so geben die jungen Leute mit ihrem Ge-

folge zum ersten Male als Vermählte in die Kirche und

darum beisst eben diese Naehhochzeit , die bei dem jun-

gen Manne gefeiert wird, der erste Gang, pjcrwy
pus. Hierbei trägt die junge Frau zum ersltn Male den

Gop oder Gopk, d. i. die Frauenbaube als Kir-

chenstaat. Sie ist netzartig gestrickt und zwar weiss nnd

mit Spitzen besetzt.

Zum Mittagsmahle, das wie die übrigen Feslnahl-

zeiten spät Nachmittags beginnt, kommt 'nun auch der

Vater der jungen Frau und die etwaigen andern Gäsle,

die nicht die Heimfahrt begleitet haben, und nun dauert die

Lustbarkeit mit Schmaus, Musik und Tanz möglicher

Weise immer noch drei Tage, in der Regel aber nur

einen Tag mit der darauffolgenden Nacht. Am nächsten

Morgen gehen die Gäste auseinander, die Musikanten,

die noch von der jungen Wirthin mit Tücbern beschenkt

wurden, ziehen mit klingendem Spiele ab und der Auf-

bruch des Pobrati-ka ist das Zeichen einer allgemeinen
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von welcher jedoch

einige nnverbeiratbete Personen, die weniger zu ver-

rinnen haben, eine Ausnahme machen und wobl noch

bis zum Mittagshrot verweilen. Mit den Ellern der

jnngen Frau gehen die Neovei mahlten ein Stück Weges

geleilend mit bis vor das Dorf and noch weiter, worauf

Abschied erfolgt und die neue Ehefrau nach der Un-

ruhe der Freudentage wieder in die einförmige Stille

Schliesslich bemerken wir noch, dass die Serben

den Donnerstag als einen zur Trauung unglückli-

chen Tag ansehen und streng darauf halten, dass der

junge Mann mit seiner Neuvermählten nicht auf dem-

selben Wege in sein Dorf zurückfuhrt, auf welchem er

zar Braut und zur Trauung gefahren ist. Der Braut

würde es sehr übel genommen werden, wenn sie wäh-

rend der Hochzeit irgendwie eine ausgelassene Heiterkeit

zeigen wollte und es wird als ausgemacht angenommen,

dass ihr das Weinen immer näher sei, als das Lachen.

Diesem huldigen aber die Gäste um so lieber, so dass

es daher in einigen Gegenden Sitte ist, einen Luslig-

niacher und Possenreisser, der unter den Namen Z w a d a

(d. h. Zank) Ggurirt, bei der Hochzeil zn haben und

sich von ihm unterhalten zu lassen. An manchen Orlen

ist dies Amt eil

tragen.

IS. Die lilndtaufe.

Ow. Ki-cenje oder Kcenje, Nw. Dupenje.

Bei der Niederkunft (Porod) einer Serbin

leistet die Hebamme (Baba) die nölhige Hülfe und

besorgt auch das Pathenbilten. Die Anzahl der Pa-

llien ist unbestimmt} man nimmt ihrer jedoch — hei

den evangelischen Wenden -— mindestens drei , öfters

aber auch mehr, doch immer in ungleicher Zahl, so

dass, wenn das neugeborne Kind (narodiene dijeco)

ein Knabe ist, mehr Mannspersonen, und wenn es

ein Mädchen ist, mehr Frauenspersonen gebeten wer-

den. Der Palhe beisst serbisch Kmdlr und die Pa-

thin Kmotra, und sie werden gewöhnlich mündlieh

zur Uebernabme ihrer Funktion eingeladen. Hierbei

hat die Bademulter in eiuigen Gegenden, wenn ein

Knabe getauft werden soll, ein schwarzes, soll aber

ein Mädchen die Taufe erhallen, ein weisses Stäb-

chen in der Hand. Haustaufen kommen selten vor, da

Wtod. V-.tlJll-.lrr H.

diese heilige Handlung im Allgemeinen lieber in

der Kirche vornehmen lassL

Sobald die Pallien (Kmötfo, Kmotra und Kmolry)

in das Haus, wo das Kindtaufen ausgerichtet wird,

welches serbisch Krcizny hotowac beisst, eintreten,

werden sie im Vorbause vom Kindtaufvater mit einem

Kruge Bier und einem Glase Branntwein empfangen,

wovon sie trinken und alsbald auch ihren Glückwunsch

abstatten; hierauf gehen sie zu der MuUer uud sagen

dort ebenfalls ihre Gratulation und wüuschen zugleich,

dass sie ihre Sechswochen (sjesc-nedzeljcj ge-

sund vollbringen und einen gesunden Aus- und Kir-

chengang halten möge. Die hierbei üblichen Worte
sinti gewöhnlich folgende: Daj höh zbozje, zo by warn

was mlody synk strowy a cerstwy narost! (mloda

dzöwka slrowa a eerslwa narostta)! Daj tez böh zbozje

wasim sjesc nedzelam, zo byiee strowa byta a slrowa

a wesela z nieb wujsla! d. h. Gott gebe das Glück,

dass Ihnen Ihr junges Sohnlein (Töchterlein) gesund

und frisch aufwachse. Gott gebe auch, Glück zu Ihren

Sechswochen, dass Sie gesund bleiben und einen ge-

sunden und fröhlichen Ausgang hallen! Dann wendet

sich der Aokümniling zu den schou anweseudeu Mit-

gevatlern und bcgrü'ssl sie mit den Worten : Daj hob

zbozje, cesni kmölia! d. h. Gott gebe Glück, ehrbare

Gevattern ! worauf diese antworten : Daj to böh , d. b.

das gebe Gott Das Bell der Wöchnerin (Ne-

|

dzelnica) ist jetzt, sowie überhaupt die ganze Wo-
chenzcil von der Slubcudccke bis an den Fussboden

mit weissen Vorhängen, welche Ncdzelje, d. i.

Wochen genannt werden, umbangen. Nachdem die

P.ithen einen Imbiss an Brot, Buller und Käse einge-

nommen haben, begeben sie sich mit dem Täufling

(Molk, Motka) zur Taufe. Diese hcissl.wie es schon in

der Üeberschrift angegeben ist , im Allgemeinen : Krce-

nje, chreenje, corrumpirt in: Kcenje, ebeenje und

seenje, oder auch: Kföicje, chrcieje, zusammen-

gezogen in: Kcicje , ebeieje und scieje, Nw. Dupe-

nje, der Akt selbst aber: Krcenica, ebreenica,

was man meistens in der verunstalteten Form: Kcenca,

cheenca und scenca zu hören bekommt. Der Täufling

ist gewöhnlich in ein weissüberzognes Betlcnen ^hg^
das mit möglichst vielen Bändern von allerhand Farbe

umwunden und mit einem schönen bunten und darüber

noch mit einem weissen gestickten Tuche bedeckt ist.

Die Pathen gehen in ihrer gewöhnlichen Sountagstraeht,

sobald sieb aber unter ihnen Jungfrauen und Jungge-

sellen befinden, so tragen erstere im westlichen Ge-

Glde , sowie in der Haide die Tracht der Züebijunsfern

32
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(bei der Hochzeit) and sind fast in den meisten Gegen-

den verpflichtet, letzleren entweder ciuen Stranss künst-

licher Blumen, der bald an der Brost, bald am Hule

befestigt wird, zu geben oder ihnen ein Toch, welches

in ein Knopfloch des linken Rorkflügels geknüpft wird,

zum Geschenk zn machen. Dafür werden sie im Ab-

steigequartier von diesen frei gehalten nnd es wird von

denselben das übliche Opfer in der Kirche für sie er-

legt , ihnen auch der Gcvattertanz (Kmotsjaca reja) ge-

geben. Bei dem Weggange aus dem Kindtaufhause sagt

man gewöhnlich zu der Wöchnerin: Pöhana nam dae'e,

khi-eslijana warn zaso priiiesemy, d. b. Einen Heiden

gebt Ihr uns, einen Christen werden wir Euch wieder-

bringen. Wenn sich die Gevattern aus dem Absteige-

quartier in die Kirche begeben, so trägt entweder die

jüngste oder auch die älteste Pathin den Täufling, denn

die Sitte ist hierin in den verschiedenen Kirchspielen

verschieden, und die übrigen Pathcn folgen in bunter

Reihe. Kommen sie in die Kirche, so kniecn sie nie-

der and beten ein Vaterunser, worauf auch hie und

da sowohl vor als nach der Taufe ein geistliches Lied

gesungen wird. Während der heiligen Handlung wird

der Holling, wenn es ein Knabe ist, von einem Pa-

lben, und, ist es ein Mädchen, von einer Palbin und

zwar vor dem Altare so wie bei dem Taufsteine (Dupa)

gehalten. Nach erfolgter Besprengung mit dem Tauf-

wasscr (kJcenska woda) wird zu der Einhüllung des

Täuflings noch das Taufbemdchcn (Kresniika) gefügt

and zum Schluss der Taudiandlung stecken die Pathen

ihren mit eiuer gewissen Summe Geld gefüllten Pa-

theubrief (lirc'enski list) dem Palhcben in das

Bettlein. Dieser ist gemeiniglich nicht zugesiegelt, son-

dern, besonders wenn er einem Mädchen zugedacht ist,

mit einem Faden Zwirn und einem Faden Seide um-

wunden and zugebunden. Mit dem Zwirne näht man

gern das erste Hemde des Kindes , der Seideofadcn

aber, der gewöhnlich von rother Farbe ist, wird nach

einiger Zeil um die Hände des Kindes gebunden. Zu
dem Patbengelde nimmt man mcislentlicils Münze von

verschiedener Art, indem man dadurch bezeigen will,

dass man wünsche, dem Pathchen möge es nie an

Gelde fehlen. Bei einem Knaben legt man wohl auch

neunerlei Gesäme hinzu, damit ihm einst bei seiner

künftigen Wirtschaft das Getreide wohl gerathe; bei

einem Mädchen aber thnt man einige Kömchen Lein-

saamen und eine eingefädelte Nähnadel hinein, damit

' es beim Flachsbau Glück habe und gut nähen lerne.

Nach der Taufhandlung wird von den Gevattern

wieder ein Vaterunser gebetel, und hierauf begeben sie

sich in voriger Ordnung in ihr Absteigequartier und

von da in das Kindlaufbaus zurück. Unterwegs sagt

ein Jeder, der ihnen begegnet t Daj böh zbozjc, d. b.

GoU gebe Glück ! worauf die Pathen antworten : Daj

to böh, d. h. das gebe Gott! und den Grüssenden aus

einer Flasche Branntwein, die sie mit sieb führen,

schenken. In den Ortschaften, welche sie zu passiren

haben, werden sie entweder von den Barschen oder

wohl auch von den Madrhen durch quer über dem Weg
gezogene Bänder aufgehalten and müssen sich darch

ein Geldgeschenk freie Weiterfahrt zn erwerben wissen.

Nach der Rückkunft in die Wohnung der Elten des

Täuflings wird meistens sogleich die Feier des Tauf-

festes begangen und dauert je nach den Vermögeus-

nmständen dessen, der sie ausrichtet, einen, zwei oder

auch drei Tage, bald mit Musik und Tanz, bald ohne

dieselbe. Sie heissl serbisch: KröiznaundKfciiny
oder auch chi-tizna, corrumpirt in: seizna und inzna,

hie und da auch Kruchi, so wie Kolancyja, wel-

ches letztere wahrscheinlich aas dem Lateinischen Col-

latio entstand. Wenn die Pathen nach der Wieder-

kunft aus der Kirche das nun getaufte Kind der Mutler

zurückgeben, so sagen sie gewöhnlich: Pöhana nam

dasre, khi-eseijana warn zaso ricsemy, d. h. Einen

Heiden gabt Ibr nns, einen Christen bringen wir Eocb

wieder, an die zur Familie Gehörigen tbeiien sie nun

Geschenke aus, die für die Kinder in Naschereien,

Bildern n., dgl. , für die Erwachsenen in Bändern nnd

wohl auch in Rauchtabak bestehen. Beim Abschiede

geben die Gevattern der Wöchnerin noch ein Geldge-

schenk in die Hand.

Wird das Tauftest oder, wie man es auch nennt,

das Taufcssen iu sechs Wochen oder wohl gar erst

ein halbes oder ganzes Jahr nach der Taufe 'des Kindes

gefeiert oder ausgerichtet, so werden die Gevattern an

dem Tauftage nur mit einigen wenigen Gerichten be-

wirthet und begeben sich bald wieder nach Hause.

Während der Wocbenzeit statten die Gevatterinnen

einen Besuch ab, wobei sie der Wöchnerin and dem Ehe-

manne derselben irgend ein neues Kleidungsstück als

Geschenk mitbringen, das Patbeben erhält aber eine

Schnur rother Perlen, gewöhnlieh Korallen und ausser-

dem noch ein Uäubehen, Sehörzcben, eine Klapper u.

dgl. Man nennt dies Begebenken: Pacefki dawac,

d. h. Perlchen geben und einen Wochenbesuch ab-

statten: Na pacefki hid.

In den seebs Wochen, während welcher die Mut-

ter mit dem Kinde nicht über die Grfinzen des Gehöftes

geben darf, wird letzteres alle Sonn- und Festtage,
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sobald man zur Kirche lastet , so angezogen , wie dies l|

bei der Taufe selbst Statt fand, und nach den Gottes- 1

diensle wieder ausgezogen und das Tauf- oder Wester-

hemdchen an die Vorhänge du Wochenbettes ange-

steckt. Man bangt es sonst wohl auch , wenn das Kind

ein Knabe ist, an eine Sense, ist ei aber ein Mädchen an

einen Spinnrocken. Bis zum Kirchgänge wird die Wöch-

nerin auch nie unterlassen, sowohl Mittags als auch Abends

beim Belgloekeläuten an dem Wochenbette ein Vaterunser

für ihr Kind zu beten »od sie wird sich, auch nie aus der

Stube entfernen , ohne vorher in die Nähe desselben ein

Gesangbuch gelegt zn haben.

Nach beendigten Sechswochen hält die Wöchnerin

ibreu ersten Aus- und Kirchgang, wobei sie ihr Kind, die

Kirche sei so entfernt und das Wetter so schlecht als es

wolle» mjt sich nj|mml. Sie wird gewöhnlich von der Ba-

demulter oder auch von irgend einer andern Frau begleitet

In der Kircheuhalle empfangt sie der Geistliche , der sie

bis an das Altar fuhrt, und nachdem sie nm dasselbe her-

umgegangen und davor niedergeknieet ist, nach dem vor-

geschriebenen Formulare einsegnet. Auf ihrem Wege in

und ans der Kirche wünscht ihr ein Jeder mit den schon

öfters angeführten Worten Glück und Segen. Ist sie zu

Hause angekommen) so wird der Badewisch, auf dem das

Kind während des in der Wochenzeit alltäglich sUUün-

demicu Badens und Waschens mit dem Kopfe zu liegen

kam, entweder auf eiuen Pflaum- oder Kirschbaum ge-

steckt and zwar so hoch als möglich , damit, wie man hie

und da noch abergläubischer Weise meint, der Knabe mit

der Zeit zu hohen Ehren gelange, das Mädchen aber eine

schöne Gesichtsfarbe und eine gute Siogslimme bekomme.

««. 9mm Besjrrftmmlus.
Ow. Pohfebk oder Khowanje, Nw. Zakopanje.

Wenn bei den Wenden ein Kranker dem Tode nahe
;

ist, so wird er in der Stube auf frisches Stroh gelegt,

das zwar mit einem Betlluche, aber keinem Unterbette

bedeckt ist. Gewöhnlich verlangt der aus dieser Welt

Scheidende, wenn er sein Ende erwartet oder vielleicht

von der veränderten Lage Linderung bolft , von selbst

dieses Lager. Liegt er im Sterben , so wird ein Fenster

and wohl auch die Stobeolhüre ein Wenig geöffnet und

die Anwesenden sind im stillen Gebet für seine Seele ver-

sunken. Nach erfolgtem Tode wird die Leiche der Lei-

chenWäscherin zur Reinigung übergeben und die Verwand-

ten des Abgeschiedenen legen sofort Trauerkleidung an.

Hat der Tod einen Bienenvater abgefordert, so geht aiso-

baJd Jemand in das Bienenhaus, klopft an die einzelnen

Bienenstöcke an und meldet den Todesfall mit folgenden
|

Worten an : Wcolki stawajce, was hospodaf je so niinut

oder Nw. : Wco)ki stawajso , waS gdspodaf jo humid,

d. h. Bieucben stehet auf, Euer Wirtb ist gestorben

!

Wir bemerken zugleich bei dieser Gelegenheit , d&ss die

Serben überhaupt die wichtigsten Familienverhältnisse

ihren treulleissigen Bienen mitxutheileu pllegeo. Bei einem

Trauerfalle werden jedoch auch die Pferde und das Kind-

vieh nicht vergessen, denn wenn am Tage des Begräb-

nisses die Leicbenträger im Begriffe sind , den Sarg fort-

zutragen , so geht ein Dienstbote oder wer sonst die Ab-

warlung des Viehes über sich hat, in die Ställe , jagt dort

seine Pflegehcl'ohlnen auf, legt ihnen etwas Futter vor und

thut ihnen das Hinaustragen de$ Todten zu wissen. Die

Gemein de«i lg Iieder werden gewöhnlich von der Leicben-

wäscherin zu Grabe gebeten oder die beim Dorfschulzen

liegende Gemeindekeule (Gmejska heja, Nw. Kokula), an

deren Statt man bei den westlichen Serben in diesem

Falle einen schwarzen Stecken (corny kij) subsliluirt,

wird durch das ganze Dorf von Nachbar zn Nachbar

getragen oder wohl auch in den Hof geworfen ood dabei

vom Ueberbringer kund gelban, wer gestorben sei. Diese

Nachricht kommt gewöhnlich sehr schnell hemm, weil

man bei einer solchen Gelegenheil die Gemeindekeule

nicht gern lange inj Gehöfte wissen will.

So lange sich die Leiche im Hause befindet herrscht

daselbst, wie auch bei den beiden Nachbarn die gross t-

uioglicbste Stille. Es wird weder gedroschen , noch Holz

gehackt , man arbeitet auch nicht mit dem Gespann, fährt

keinen Dünger heraus und nimmt überhaupt keine Feld-

arbeit vor. Die Leidtragenden selbst vermeiden jedes Ge-

räusch und singen häufig Sterbe- und Trostlieder gemein-

srhafUich oder einzeln. Des Abends kommen die Nach-

barn und andere theiluehmende Freunde im Traucrbause

zusammen, um die Leidtragenden zu trösten. An dem

Abende vor dem Begräbnisse kommt ausser den Genann-

ten noch aus jeder Familie des Orts wenigstens ein Mit-

glied in das Trauerbaus und es wird dort der sogenannte

pusty weüor, zu Deutsch: der wüste Abend auch

stille Abend genannt, mit Absingung von Sterbe- nnd

Trostliedern bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Die

Leiche liegt in einem meistens angestrichenen Sarge

(Kasc> mit erhabenem Deckel, worauf an vielen Orlen

eine Axt gelegt wird und der Tode ist gewöhnlich nur in

ein weisses Linueogewand gekleidet.

Am Begräbnisstage versammeln sich die Leichenbe-

gleiter bei dem Trauerhause und werden mit Bier oder

einem Glase Branntwein beschenkt. Die nächsten Freun-

de und Verwandten gehen aber in die Stube und nehmen,

wenn es ihnen beliebt , einen Imbiss an Brot , Butter und
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Käse ein. Ist der Kirchhof 'an einem andern Orte, so

wird die Leiche zu Wagen dahin gebracht und der Sarg

erhält eine Unterlage von zwei Slrohbiindeln, welche man

vor dem Kirchhofe liegen lässt , von wo sich dieselben der

Küster als ein ihm zukommendes Accidens holen muss.

Der Lenker des Fuhrwerks, welches übrigens in der

Oberlausilz ein Breiter- in derNicderlausilz abergrössten-

theils ein Leiterwagen ist , hat seinen Platz stets auf dem-

selben oder reitet vielleicht auch auf einem der Zugthiere.

Die Leiter, welche man bei dem Transporte brauchte,

wird nicht mehr zurückgenommen , sondern bei der Nach-

hauseFabrt an der Gränze des Dorfes abgeworfen , wo sie

liegen bleibt , bis sie verfault ist. Näher oder entfernter

vom Kirchhofe wird der Sarg auf die Todtenbahre
(Mary) gehoben. Nachdem hier unter Anleilnng des

Küsters und in Gegenwart des Geistlichen, welche beide

der Leiche entgegengekommen sind, von den Beglei-

tern (P f ew o d i e rj o) einige Lieder gesungen worden

sind, erheben die Todtenträger (Cjelouoscrjo)

den Sarg und bringen ihn unter Gesang der Anwesenden

and Geläute der Kirchenglocken auf den Kirchhof. Es

wird auch vor der Abfahrt vom Trauerhause und unter-

wegsgesungen. Einen besondernTodtengräbcr (Row-
ryjcr) hat man gewöhnlich nicht, sondern das Grab-

macben liegt dem Gemeindewesen in der Art ob, dass,

wenn ein Erwachsener stirbt, zwei Mann, wie sie eben

die Reihe trifft , und wenn ein Kind gestorben ist. ein

Mann als Grabmacher geschickt wird, und die Todten-

träger, gewöhnlich vier an der Zahl, werden in dersel-

ben Weise gestellt. Die Schcmmcl, auf denen die Leiche

int Trauerhause stand , sowie der Wagen , womit sie ge-

fahren wurde, wird hie und da wenigstens für den Tag

des Begräbnisses umgekehrt, damit der Todte um so besser

ruhe und nach der Einscnkung des Sarges in das Grab,

werfen die Freunde und nächsten Anverwandten des Tod-

ten eine Handvoll Erde (oder auch drei) in dasselbe , in

der Meinung, dass sie hierauf den Verstorbenen schneller

vergessen und seinen Verlust leichter verschmerzen wür-

den. Nach der Beerdigung begibt sich die ganze Trauer-

versammlung in die Kirche , wo zuerst ein Lied gesungen

und dann von dem Geistlichen die Leichenrede gehalten

und der Lebenslauf des Verblichenen gelesen wird, woran

in vielen Orten das sogenannte Lebewohl (Dobra noe)

geknüpft wird. Der Prediger sagt nämlich im Namen des

Verstorbenen jedem Aovcrwandlen desselben, sowie

auch den Nachbarn , Gevattern , Wohllhätcrn und sonsti-

gen guten Freunden Lebewohl und dies mit jedesmaliger

Nennung des Namens, danket für alle Frenndschaflsbe-

zeagongen und Wohllhaten und wünschet dafür Jedem

alles Liebe und Gute. Zum Schlüsse wird noch gebetet

und ein Lied gesungen. Nach dem Traue rgollesdiensle

gehen die Verwandten des Beerdigten zu dessen Grabe

und beten dort ein Vaterunser und die nächsten Angehöri-

gen des Verstorbenen thun dies die ganze Trauerzeit hin-

durch jedesmal , wenn sie in die Kirche gehen. Auf das

Grab wird entweder ein Kreuz oder ein mehr oder minder

kostbares Denkmal gesetzt, und wurde ein Schulkind be-

graben , so ist von den übrigen Schulgängern meistens

eine solche Menge Kreuze geschenkt worden, dass od das

ganze Grab mit denselben bedeckt ist. Nach dem Leichen-

begängnisse versammeln sich die Freunde und Anver-

wandten des zu Grabe Bestatteten wieder in dem Trauer-

hause zum Trauermahle, gedenken dabei des Todten oft

und vielfach und beschließen das Ganze mit einem Gesänge.

Die Trauer (Zalowanje oder Zarowanje)
der Kinder um die Eltern und umgekehrt dauert ein Jahr,

um Geschwister achtzehn Wochen, um Schwäger und

Schwägerinnen u. s. w. ein Vierteljahr. Die liefe Trauer

währt vier Wochen und während dieser Zeit dürfen die

Sachen des Verstorbenen, die alsbald nach dem Tode

desselben zusammengepackt werden, nämlich Kleidungs-

stücke und was sonst im Privatgehrauch des Verblichenen

war, nicht berührt werden. Eben so wenig darf diese

Zeit über im Trauerhause Lauge (luh) gemacht , oder

Leinwand in Lauge gebrüht, wohl aber ohne Lauge ge-

waschen werden.

Die Traucrkleidung (zarowarska drasta) bei der Be-

erdigung und während der liefen Trauer unterscheidet sieh

bei den Mannspersonen von der gewöhnlichen Tracht

höchstens durch den erst in neuerer Zeit angenommenen

Flor um Arm uud Hut , was mau übrigens noch nicht

überall findet, und in Bciseitsetzung aller bunten Klei-

dungsstücke. — In einigen Gegenden findet sich jedoch

die Sitte, dass die Männer zum Zeichen des Leidtragens

einen Hut mit breiter Krempe , der einen grossen Tbeil

des Gesichts beschaltet, aufsetzen und während des öffent-

lichen Gottesdienstes mit bedecktem Haupte bleiben. Dies

geschieht aber nur in den ersten vier Wochen der

Traucrzeit. Eine bei den Nachbarvölkern durchaus unge-

gewöhnlichc Trauertracht haben die Frauen. Das vorzüg-

lichste Stück derselben ist eiu langer weisser Ueber-

wurf von feiner Leinwand oder Haman, in den sie vom

Kopf bis zu den Füssen gehüllt sind. Er besteht in der

Oberlausitz aus einem Stücke; vgl. Taf. IV. Fig. 6.,

hcissl Ptachta und wird der Hauptsache nach fast über-

all ziemlich gleichmässig getragen. Ein Unterschied zwi-

schen den GeGide- und Haidebewohnerinnen ist jedoch

der, dass erslere noch ein weisses Stirnband (§le-
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berdka) und
4
letztere ein weisses Mundloch (Pod-

gabnik) Ingen. Als halbe Trauer gilt in der Moskauer

Gegend die Kleidang, welche von Fig. 5. anf Taf. IV.

getragen wird. Diese Tracht finden wir aber mit wenig

Abweichung in einigen Theilen der Niederlausitz ab

ganze Trauer. Sie besteht dort in einen ziemlich hohen

durch ein sleifgeslärktes weisses Tuch auf einen ziem-

lich starken Bogen Papier dütenformig zusammenge-

steckt, gebildeten absonderlichen Kopfputz, welcher

der Schleier (Slewef) genannt und über die Haube

gesetzt wird und aus dem Podgubk , welcher ebenfalls ein

weisses Tuch ist. Dieses hat einen Schlitz in der Milte,

wodurch man den Kopf steckt. Es wird hinten an der

Motze befestigt, läuft rorn unter dem Munde, den es

ziemlich verhüllt, zusammen und geht blos bis auf die

Knie« herab. Die auffallendste, zugleich aber am Vor-

teilhaftesten kleidende , Trauertrachl tragen die Bewoh-

nerinnen des Spreewaldes, besonders die

Ihr weisses Uebergewand, vgl. Taf. V. Fig. 4 «, b, c, rf,

besiebt nämlich aus zwei Stücken feiner Leinwand. Das

eine grössere untere bedeckt den Unterleib und ist am
Gürtel befestigt und das kleinere obere , welches eben-

daselbst angesteckt wird, wirft man über den Kopf, sn

dass es diesen und den ganzen Oberkörper und nach Be-

lieben auch das Gesiebt verhüllt. Während in andern Ge-

genden nur die nächsten Leidtragenden den üblichen weis-

sen Ucberwurf tragen , bedienen sich im Spreewalde mei-

stens alle Leicbenbegleilerinnen desselben und es macht

auf den Fremdling einen wunderbar feierlichen Eindruck,

wenn er mehrere Kähne solcher weissen Gestalten in aller

Sülle an sieb vorüber schwimmen sieht oder Gelegenheit

hat , sie zu beobachten , wenn sie anf dem festen Lande

zu Zweien und langsamen Schrittes dem Kirchhofe zu-

wallen, hierbei da.« von Trauer getrübte Angesicht bis-

weilen aus seiner Umhüllung hervorblicken lassen, alsbald

aber wieder dem Augr des Zuschauers entziehen.
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IV.

ÜTjekotre Serske Prlwjerkl.

Einige abergläubische Meinungen and
Gebräuche der Wenden.



Eine grosse Anzahl der im Nachfolgenden gegebenen alMTglnuhiscben Henningen und Gebräuche hat

Herr Schullehrer Schmaler in Lobs« mitgetbeilt, das l'ebrige bat Mitarbeiter J. E. Schmaler beigefügt.
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Ausser dem , auf den vorhergehendcn Bogen Ent-

haltenen, bietet das häusliche und gesellige Leben der

Wenden oder Serben noch manche Gebräuche, welche

in eiser Zeit , wo sich Alles nivellirt und die feste Sitte

der wandelbaren Mode, die hergebrachte Regel der

polizeilichen
,

ephemeren Gesetze weicht, dadurch aber

das Volksleben erlischt und einem todlen Mechanismus

der Loyalität oder einem materiellen Egoismus anheim-

fallt, die in einer solchen Zeit, wo sie dem Untergänge

geweiht erseheinen, verdienen aufgezeichnet zn werden.

Sie betreffen oft Kleinigkeiten , sind aber doch unent-

behrliche Pertinenzstücke eines Gemäldes, welches das

Ganze darstellen soll und nicht blos eine Skizze geben

wflL Dahin gehört der mannigfaltige vielfach scbaltirte

Aberglaube besonders hinsichtlich mancher Präsagien,

der zwar auch bei den meisten Wenden jetzt nur zum
Spass in den Gebräueben mitgemacht und in den An-
sichten gctheilt wird, der aber so lange leben wird,

als Wunderdinge bleiben und als Menschen Phantasie

haben. Das Volk , welches keinen Aberglauben hat,

muss sehr stupide sein; sein Leben muss ihm, wie

eitel Prosa, ein rechtes Alltagsleben werden, befriedigt

mit abwechselnder Arbeit and Ruhe, Essen, Trinken

und Verdauen. Der Aberglaube ist gesellig und bietet

ernste und scherzhafte Seiten, jedenfalls aber ist er

psychologisch interessant; der vernünftige Unglaube an

den Aberglauben ist egoistisch , stolz , ungesellig und

jedenfalls uninteressant. Es ist bekannt , dass die Frauen

am meisten das Phantastische kultiviren und den Aber-

glauben in seinen Erscheinungen hegen und pflegen, es

mag nun aus Ernst oder zum Scherz geschehen. Auch
bei den Wenden sind sie vorzugsweise die Bewahre-

rinnen alter Anschauungen, Meinungen und Sitten, ja

W<rnd. VoU«U>U«r II.

Isie
halten auch an ihrer Sprache viel fester und treuer

als die Männer.

Der Plan des Ganzen erlaubt es uns nicht, eine

erschöpfende Darstellung der unter dem wendischen Volke

bisher erhaltenen abergläubischen Meinungen und Ge-

bräuche (PMwjerki) zu geben und wir müssen uns da-

her hier darauf beschränken , dass wir einige derselben,

die sich bei den bemerke nswertheslen Momenten des

menschlichen Lebens geltend machen, vorzuführen suchen

und dann noch hinzufügen, was von ihnen in einigen

besondern Einzelfällen Statt findet. Frauen sind es,

wie wir bereite oben sagten, bei denen sie das meiste

Ansehen haben, und es ist daher natürlich, dass solche

Zustände , welche für Frauen die interessantesten sein

mögen, die Mehrzahl abergläubischer Meinungen und

Gebräuche für sieb haben. So glaubt man, es würde

sowohl der Braut und dem Bräutigam für ihren künfti-

gen Ehestand nachtbeflig sein, wenn sie beim Schlach-

ten des zur Speisung der Hochzeitgaste bestimmten

Viehes Hülfe leisten wollten. Sie dürfen daher nicht

einmal das davon genommene Fleisch , sobald es noch

nicht zum Essen zubereitet ist, berühren.

Es ist nicht gut, dass man eine Hechzeit ausrich-

tet, wenn der Mond nicht am Himmel steht, denn eine

! zu einer solchen Zeit geschlossen Ehe ist leicht un-

fruchtbar.

Wer von den beiden Verlobten am Hoehzeittage

den andern zuerst erblickt, wird in der Ehe das Regi-

ment führen.

Regnet es, wenn die Braut zur Trauung fährt,

so hat sie als Frau viel Tbranen zu vergiessen ,
regnet
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es aber, wenn sie ans der Trauung kommt, so wird

sie reich werden and Glück die Fälle haben.

Wenn sich die Braulirole zur Trauung begeben

und von derselben zurückkehren, so müssen sie Jeder-

mann grüssen , denn . sonst bekommen sie stumme

Kinder.

Einen Focken Werg (Äwack dzjeJa) , eine Hand-

voll Gemüse (Horstkn wafenja), ein Stückchen Brot

(Kusk kbljeba) und das Milchluch (Powzka oder powuz-

ka) muss die Braut mit zur Trauung nehmen , denn thut

sie das, so wird sie in ihrem künftigen Hauswesen viel

Glück und Segen haben.

Mit der Jungfrauschaft einer Braut mag es wohl

nicht ganz richtig sein, wenn die Sterne an der Borla

nicht so hängen , wie es sich gebührt.

Wenn Braut und Bräutigam wShrend der Trauung

vor dem Altäre stehen, so müssen sie sich so nahe

zusammenstellen , dass sie sich berühren. Geschieht

dies, so wird ihre gegenteilige Zuneigung auch in der

Ehe niebl erkalten.

Wenn bei dem Gebet vor dem Altare der Bräuti-

gam mit seiner zukünftigen Frau hiukniet , so muss er

darnach trachten, dass ein Stück vom Hockrandc der

Braut unter sein Knie kommt , denn hierdurch sichert

er sich seine Herrschaft über dieselbe. Der umgekehrte

Fall bat aber auch die entgegengesetzte Wirkung.

Kommt die Braut von der Training, so geht sie

sogleich in den Kuhslall, um den Kühen einen Besuch

zu machen. Das hat den Nutzen, dass ihr die Kühe

später gut gedeihen.

Tritt sie in den Kuhstall, so muss sie eine dort-

hin gestellte mit Wasser angefüllte Wasserkaune mit

dem Fuss« umstosseu. Thut sie dieses , so werden die

Kübe künftighin immer gut melken.

Hierauf muss sie an die Krippe gehn , welche sie

remigt und wohl anoh etwas Futter hineinthut. Das

hat die Folge, dnsa ihr die Kühe in der znkünftigen

Wirlbsebaft stets gen freuen.

Kommt sie aus dem Stalle , so bat sie eine mit

Bier gefüllt« Milchgelle zu nehmen und den Zuschauern

daraus su schenken) die Kühe werden dann in ihrem

Haushalte gewiss möglichst viel Milch geben.

Sowohl Braut als Bräutigam haben am Tranungs-

Uge, während sie bei Tische sitzen, ein brennendes Licht

vor sich stehen. Wessen Licht zuerst verlischt, der

wird von ihnen beiden auch zuerst sterben.

Die Henne, welche von der jungen Frau in das

Besitztbum ihres Gatten mitgebracht wird, muss von

ihr sogleich bei ihrer Ankunft in das Gehöfte gelassen

werden. Bleibt sie sogleich dort, so wird die neue

Ehewirlhin bis zu ihrem Tode dableiben, fliegt sie aber

zum Nachbar, so bat sie zu gewärtigen, dass auch sie

ihren Wohnort mit der Zeit wechseln muss.

Wenn der junge Mann seine Gemahlin heimgeführt

bringt , so geleitel er sie an den Tisch , setzt sich aber

nicht selbst dazu, sondern trägt für sie und die Gäste

die Speisen auf. Hieraus entspringt für ihn das Gute,

dass er später in seinem Hauswesen besonders glück-

lich ist.

Wenn man sich mit einem Kinde zur Taufe begibt,

so soll es keine schwangere Frau tragen , denn es dürfte

sonst bald sterben.

In den Patbeobrief soll man immer Geld von ver-

schiedenem Werthe thnn, weil das die Folge hat, dass

das Kind künftigbin immer Geld genug haben wird.

Ist man mit dem Kinde von der Taute zurückge-

kommen, 60 soll man das Betteben, sowie das Tauf-

bemde und die Bänder zierlich an die Vorhänge des

Wochenbettes hängen. Geschieht dies, so werden in

Zukunft die Kleidungsstücke das Kind immer gut

kleiden.

Wenn die Wöchnerin nach vollendeter Wochenzeit

vom Geistlichen ausgesegnet und von ihm um das Altar

gerührt wird, so muss sie darnach trachten, da» sie

ihn so sehr als möglich berührt. Thut sie das, so wird

das Kind gut lernen.

Sobald sich die Wöchnerin mit dem Kinde auf den

Weg in die Kirche begeben bat , was* man die Bett-

vorhänge abnehmen. Je schneller dies geschieht, um

so eher wird sich das Kind vcrneiralben.

Wenn die Wöchnerin aus der Kirche zurückge-

kehrt ist, so muss sie mit dem Westerbemde alles das

berühren, womit das Kind späterhin vorzüglich arbeilen

wird. Wenn sie dies nicht uulerlässt, so wird dem

Kinde jede Arbeit gut von Händen gehn.
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An dem Tage, an welchen ein Kind entwöhnt wird,

kann man möglicher Weise seine Zukunft erfahren.

Man legt nämlich ein Back , etwas Brot oder Semmel

und ein Geldstück vor dasselbe bin. Nimmt es das

Bach, so wird es sehr klag und gelehrt werden, greift

es nach dem Brote , so wird es nie von Nahrungssorgen

gedrückt sein, beliebt ihm das Geldstück, so wird es

zu grossem Heichthume gelangen, lässl es aber wider

Erwarten alle diese Ding« unberücksichtigt, so ist

aroer und Armota sein Loos.

Während der Wochenzril darf ein Kind nicht allein

gelassen werden, denn es könnte leicht ausgewechselt

uud ein sogenannter Wechselbalg (Preihenk) an seine

Stelle gelegt werden. Vor diesem L'nbeile kann man

sich jedoch dadurch sichern , wenn man zu dem Haupte

des Kindes ein Gesangbuch legt.

Wenn ein Kind zur Taufe getragen wird , so muss

mau vermeiden, einem Leichenzuge zu begegnen, weil

das Kind

will, hebt eiuen davon in die Höhe- Trifft er denjeni-

gen, unter welchem der Raum leer blieb, so verändert

sich in seinen Umständen nichts, bebt er den auf,

worunter der Sand liegt, so ist die Möglichkeit vorhanden,

dass er bald stirbt
|
gelingt es ihm aber , den zu treffen,

worunter man den Rautenzweig legte, so steht ihm

eine baldige Verhcirathung bevor.

Wen werde ich heiralhen? ist nun gewöhnlich di«

Frage. Dies lässt sich im Allgemeinen auch erforschen.

Man nimmt nämlich abermals drei Teller, legt anter

den ersten eine Münze, uuter den andern ein Stück

Brot und unter den drillen irgend ein Läppchen. Hebt

man nun den ersten Teller auf, so macht man eine

reiche Ileirath
\

geschieht dies mit dem zweiten , so

wird man sein Auskommen haben, trifft man aber den

drillen , so bat man Arm ulh und Elend nach seiner Ver-

hrinitliufi^ zu erwarten.

Wenn Jemand am Fastnacht*tage spinnt, der ist

Schuld, dass dann das Vieh das ganze Jahr lahmt.

darf kein Flachs auf die Roste

, denn sonst muss der Hauswirth noch

Jahre sterben.

Am Tage vor Weihnachten muss man das Futter,

welches man den Hühnern gibt, mit einer Kette oder

mit einem Reifen umgeben , sonst legen sie nicht zu

Eier.

Wenn man an demselben Tage beim

Gottesdienste die Obstbäume brav schüttelt, so tragen

sie im nächsten Jahre viel Früchte.

Will man wissen , ob man im künftigen Jahre noch

in demselben Hause bleiben werde, so nimml man am

Sylvesterabende einen Schuh, stellt sich mitten in die

Stube und wirft ihn über die linke Schulter nach der

Stubenthüre. Fliegt er hinaus , so steht einem die Ver-

änderung der Wohnung bevor, bleibt er aber drinnen

so wird man noch an demselben Wohnort bleiben

Je

zeit tanzen,

der Flachs.

Am Walpurgislage darf man nichts von der Vkh-

nntzung verkaufen, denn das Vieh könnte leicht behext

;

Eine unverheiralbcle Person kann an demselben

Abende oder auch am Abende vor Weihnachten ihre

nächste Zukunft erfahren. 3Ian nimmt nämlich drei

Teller und indem man unter den einen einen Zweig

Raute, unter den andern ein Häufchen Sand thut, un-

ter dem dritten aber den Kaum leer lässt, kehrt man

sie aof den Tisch um. Wer nun sein Schicksal wissen

Ein Kleidungsstück, das am HimmelfahrtsUge ge-

näht wurde, darf man nicht tragen. Thut man es je-

doch, so muss man riskiren, dass man vom Blitze er-

schlagen wird.

Erblickt Jemand den Neumond unverhofft und an-

gesucht über seiner linken Schüller, so kann er dar-

auf rechnen, dass ihm ein ungünstiger 3Ion3t bevor-

stehe} kommt ihm aber dieser Anblick eben so uner-

wartet von der rechten Seile, so wird er in der nächsten

Zeit viel Glück haben; sieht man ihn

lan viel

Fliegt einem, wenn man eine Reise unternimmt,

ein Vogel zur Linken auf, so wird sie unglücklich ab-

laufen, erblickt man denselben aber zuerst zur Rechten,

so ist es ein günstiges Vorzeichen.

Man nimml Anstand, sein bezwecktes Unternehmen

weiter zu verfolgen, wenn man zuerst einer allen Frau

begegnet, läuft einem später ein Hase über den Weg,

so ist es fast gewiss , dass einem ein Unglück zuslosseii

wird, uud kommt einem endlich gar noch ein Geistlicher
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entgegen , so Uint man am Betten , dass man seinen
j

Zweck ganz aufgibt und wieder umkehrt.

Am vier nnd zwanzigsten Deeember , dem Vortage

des Weihnaehtsfestes , darf ein Hanswirth kein Getreide,

Buller u. s. w. verkaufen, sonst hat er später in sei-

nem Hauswesen Unglück.

Will ein Mädchen wissen, ob es sich im nächsten

Jahre verheirathen werde, so geht es um Mitlernacht

desselben Dalums an die Thiire eines Pferdestalles.

Wiehert dort ein Pferd, so ist es ein günstiges Vor-

zeichen.

Nach Sonnenuntergang darf man keine Milch ver-

kaufen, ohne einige Körnchen Salz hineingelhan zn ha-

ben, denn sonst könnten einem die Kühe sehr leicht

behext werden.

An demselben Wochenlage, an welchem der erste

Winterschnee fällt, soll man im Frühjahre Lein säen

nnd er wird gewiss vorzüglich gerathen.

Ist man im Begriffe, Lein zn säen, so muss man

den Samen recht lang in den Sack lasten lassen, weil

er dann um so länger wächst.

Wasserrüben (kleine weisse Rüben) muss man aus

einem recht grossen Topf säen, denn sie wachsen,

wenn man dies tbut, gewiss ausserordentlich gross.

— Man darf sich aber hierbei nicht unartig aufführen,

denn die Rüben werden sonst sehr madig.

Wenn Kraul gepflanzt wird, so müssen diejenigen,

welche dies thun, einander ein Wenig umherkugeln.

Dies hat den Nulzeu, dass das Kraut grosse Haupte

gibt.

In ein KraulfeJd darf Niemand seine Nolhdurft ver-

richten , soost fault das Kraut sehr leicht.

Auf wessen Felde Waebteln nisten, der ist vor

Hagelschlag sieher.

Der Hauswirtb , auf dessen Grund und Boden ein

Banm oder ein Gebäude steht, worauf ein Storchpaar

nistet , bat besonderes Glück und ausserordentlichen Se-

gen in seiner Wirtbschaft z« hoffen. Auch bleibt er

vor dem Einschlagen des Blitzes und vor Feuersgerahr

gesichert.

So viel Male die Wachtel hintereinander sehlägt,

«o viel Thaler wird der Scheffel Korn gellen.

Die Nester der Schwalben darf man nicht zerstö-

ren oder sie wohl gar selbst tödlen, weil sonst die
|

Kühe Blut melken.

Wenn man im Frühling« die erste Schwalbe sieht,

so muss man an der Stelle, wo man mit dem rechten

Fusse stand, nachgraben und man wird eine Kohle

finden, welche nach richtiger Anwendung die Kopf-

schmerzen vertreibt.

Erhebt eine Elster Geschrei, so darf man baldigen

Besuch erwarten.

Wenn das Käuzchen, eine Art kleiner Eule, Abends

seinen Klageruf ertönen lässl, so bedeutet dies Unglück

oder einen Todesfall.

Erscheint die Nacbteulc am Tage bei einem Hause,

in welchem eine lieiralhsfähige Jungfrau wohnt, so zrij^t

sie eine baldige Hochzeit an; lässt sie sich aber bei

einer Wohnung sehen, in welcher sich eine schwangere

Ehefrau befindet, so bedeutet dies eine glückliebe Ent-

hindung.

Kommt ein Storch ohne alle weitere Veranlassung

herangeflogen und setzt sich auf ein Haus , so ist an-

zunehmen, dass in der Familie, welche es bewohnt,

noch in demselben Jahre ein Kind geboren werden

dürfte.

Wenn eine Henne kräht, so bedeutet es Unglück

und es ist am Besten, wenn man sie bald aus der

Welt schafft.

Wenn die Hunde heuleu, so ist Krankheit oder

ein Todesfall zu befürchten.

Tritt man in ein Haus , so muss man mit dem rech-

ten Fusse über die Schwelle schreiten nnd man wird

dann gewiss günstige Aufnahme finden.

Wenn man ausgehl nnd es begegnet einem zuerst

ein junges Mädchen oder ein alter Greis , so ist dies

ein glückliches Vorzeichen.

Sieht man des Vormittags eine Spinne auf sich

herumlaufen, so bedeutet es Glück; bemerkt man sie

aber Nachmittags , so bat man Unglück zu fürchten.

Einem Jäger, der auf die Jagd geht, darf man

nicht Glück wünschen, denn sonst trifft er kein

Wild.

Klingt es einem im rechten Ohre, so sprechen die

Leute Gutes von uns , krümm einem das rechte Auge,

so wird man Etwas gern sehn nad krümmt einem Vor»
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Kuh darfDie erst« Butler von

nicht verkauft werden , weil die Kuh

Jahr schlechte Milch geben würde.

Wenn man ein Kalb absetzen will, so muss man

dies vor dem Frühstücke thon. Man darf aber hierbei

kein Wort sprechen, mau es mit einem Tischtncbe

bedecken und rückwärts zu der Krippe bringen , an der

es angebunden werden soll. Thul man alles dieses,

so wird ihm keinen Falls bange sein und es wird ge-

wiss gut gedeihen.

Eine Katze oder auch ein anderes Thier darf

man nicht an das Backfass riechen lassen, weil sonst

das Brot

mit demselben das Gesicht waschen und an der Luft

abtrocknen lassen. Wer dies that, bekommt keine Som-
mersprossen (Pibi).

Regnet es im Monat Mai zum ersten Male, so

das ist Ge-

Bekommt Jemand einen Schaden von heiler Hanl,

Ursache man nicht ergründen kann, so nimmt

man an, es sei angelban (Cinki). In diesem Falle

hilft keine Arzenei, sondern nur das sogenannte Ver-

sprechen (iohnowanje). Dieses besteht in gewissen,

wenigen Leuten bekannten, Formeln, die von den

Wissenden unter Anwendung einiger einfachen Cere-

roonien, als des Anblasens, Ausspukens n. s. w. leise

hingeraurmell werden und nach dem Glauben und der

bisher gemachten Erfahrung des Volks sehr oft Hülfe

leisten sollen. Mau wendet dieses Versprechen auch

an, um bei grossen Verwundungen das Blut zu stillen,

um Zahnschmerzen zu vertreiben, Augenübel zu beben

nan die Stäbe, woran Fleisch geräuchert

wurde, in ein Kranlfeld steckt, so kommen keine Ha-

sen hinein.

Den Strick, an welchem man ein Stück Vieh auf

den Viebmarkt geführt bat, muss man ihm nach dem

Verkauf desselben um den Hals winden und so dem

Käufer mit übergeben. Das hat den Nutzen , dass das

verkaufte Vieh bei dem neuen Besitzer keine Bangig-
j

keit fühlt.

Wenn man ausgebt, so darf man nicht umkehren,

rn man Etwas vergessen baben sollte, denn das

Unheil.

Ist man erschrocken, so muss man Salzwasser

nehmen, die Hand darein tauchen nnd damit drei Mal

über's Gesiebt fahren. Wenn man dies tbut, so wird

einem der Schreck nichts schaden.

Ein einfacheres Mittel ist dieses , dass man beim

;
Erschrecken drei Mal ausspuckt, oder auch nur Urin

i lässt; denn so beugt man auch allen Übeln Folgen des-

selben vor.

Springen von den glühenden Kohlen des Kamin-

feuers Stücken auf den Fussboden, so ist noch spät

Abends Besuch zu erwarten.

Rückt Jemanden der Schlucken, so wird von ihm

gesprochen. Will man wissen , wer das ist , so nennt h

man die Namen seiner Bekannten der Reihe nach und
j

bei wessen Nennung der Schlucken aufhört, der bat

unsrer gedacht.

Will man das Fieber los werden, so nehme

ein Slrobseil und knüpfe es unter

um einen Baum; das hilft gewiss.

Hat Jemand plötzlich Kopfschmerzen, verbunden

mit Fieberschauern bekommen , so sagt man t Dem ist

es geschehen, W. Temu je so sUlo. An diesem

Uebelbefinden ist aber nach dem Volksglauben nichts

Anderes Schuld, als dass man von Jemandem angesehen

wurde, dessen Augen die Kraft hallen, eben solche

Schmerzen zu erregen (Mal' occhio). Diese Kraft kann

sich Jeder selbst, sogar unbewussler Weise, geben, wenn

er Jemanden mit einem recht scharfen Blicke anstarrt.

Das hierdurch erregte Unwohlsein kann man beben,

wenn man sich Frauenflachs (Lenck) kochen laust, seine
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Hnd in dem davon gewonnenen Absud drei Mal taucht
|j
ans. Sie verlangen aber für ihre Bemühung keine Be-

ilud damit eben so viele Male Ober das Gesieht Ohrt Zahlung, denn sonst würde das, was sie prophezeiten,

und dieses an der Luft abtrocknen lässt. II nicht eintreffen, sondern lassen sich eben so wie die-

Wahrssgereien und Prophezeiungen liebt man auch jenigen , welche eine Krankheit versprochen , ein frei-

und alle Frauenspersonen sagen wahr (wjeäcic) aus williges Geschenk geben. Eine Wahrsagerin nennt man
gegossenem Blei, aus den Karten und deuten Träume jl übrigens Wjeicerka.
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V.

Powostankl Starodawneho Sfowjanskeho
]Ial>oz;eristwa feese dzensniariml Serbami.

treberreste der alten slawischen Mythologie
unter den heutigen Wenden.
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Da* Mythologische aus der Niederlaiisitz bat «us Herr Pastor Brooisch in Prietzen mitgetheilt , alles

Andere hat Mitarbeiter Schmaler naeh eigner Erfahrung und Kenntnissnahme unter den Okerwenden zusammengestellt.
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Die verborgenen Naturkrane und andere rathsel-

hafie oder doch wunderbare Erscheinungen in der phy-

sischen nnd moralischen Welt, die als geheimnisvolle

Machte bei den heidnischen Slawen unter so mancherlei I

Namen gefürchtet und verehrt wurden nnd in ihrem
|

Kulms als Götter, Göttinnen, Dämonen u. s. w. figu-

rirten, sind zwar als solche meist vor der christlichen

Dreifaltigkeit (Ow. Trojica, Nw. Trojosc) nnd, wie

die Wenden beim Schwören und in ihrer Begrüssungs-

formel zu erkennen geben , von dem alleinigen und

höchsten Gott (Bon sam, B. werfen oder wefsny) und

seinen Engeln (Jaudzel) geflüchtet; aber dennoch gibt

es noch einzelne Reste dergleichen Personifikationen,

welche sich bis auf unsere Tage unter den Lausitzi-

seben Serben erhalten haben und die wir im Folgenden

gerade so, wie sie sich noch heute das Volk vorstellt,

in aller Kürze darstellen wollen.

1) Cert, Nw. Cart. Dieser gilt als der böse

Geist, der mächtige Widersacher alles Goten überhaupt,

der moralische und physische Verderber nnd in die kirch-

liche Sprache aufgenommen entspricht er vollkommen

dem deutseben Teufel. Durch das Christenlhnm,

welches ihn, da es eine gleichmässige Personification

alles Bösen in seinem Satan und Diabolus herüber-

brachte, nicht zu entfernen vermochte, ist ihm sein

Name erhalten worden, durch Annahme der neuen Re-

ligion haben aber die Wenden auch noch einen zweiten

exotischen Namen dafür angenommen , nämlich Djabol,

i. e. ttdßoXoe. Djabol ist aber dem Cert völlig syno-

nym und seine, so wie des Letzteren Charakteristik

und Attribute sind die christlichen oder vielmehr chrisl-

lichkirchlichen geworden. Daher knüpft sich nichts

Volkstümliches mehr an seinen Namen. Der Serbe

nennt ihn, am seine Verwunderung, sein Staunen oder

seinen Aerger über schlimme Ereignisse und Erschei-

nungen auszudrücken , und — so selten er sonst flucht

und daher Mangel an Variationen im Fluchen leidet —
W«d. Volkslied« II.

so flucht er doch wenigstens bei diesem Namen, ob*

wobl er ihm auch hier noch zuweilen euphemistisch

einen mildern Stellvertreter gibt. So thut dies der

Oberwende durch seinen Khort, i. e. Windhund, und

der Niederwende mit dem vorzüglich beliebten Grad,

d. h. der Hagel. Cert ist auch der Palron der Hexen

(Ow. Kuztafnica, Nw. Chodota) nnd der Hexenmei-

ster (Ow. Kuziaf , Nw. Chodolnik oder Guslowaf) und

feiert mit diesen, welche in der Walpurgisnacht (na Wal-

poru) auf einem Besen (Ow. Khoiico, Nw. CMzysco)

oder einer Ofenkrücke reitend durch die Lüfte fliegen, auf

dem Hexenberge (Ow. Kuzlarska, Nw. Chodosina göra)

seine Orgien. Eine Verehrung des Cert, die sich irgend-

wie durch einen Gebrauch oder durch irgend eine Formel

beweisen müsste, findet nicht Statt. Eine solche mochte

sieb wahrscheinlich für diejenige Gottheit längere Zeit erhal-

ten haben, deren Name sieb bei den Wenden zwar durch

Tradition erhalten hat, von dessen Art und Eigenschaften

sie aber nichts mehr zu berichten wissen und welcher

2) Corny böh , d. h. der schwarze Gott, heisst.

Er mochte auf dem, unweit Budissin (Budesin) gelege-

nen Berge, der noch heuligen Tages Corny boh heisst,

irgendwie verehrt werden , da diesen bis auf die neuere

Zeit die umwohnenden Wenden am dritten Pßngslfeier-

tage zu besteigen pflegten. Doch könnte dieser Besuch

auch dem Frageberge (W. Praiica) , der sich an ihn

anschliesst, gegolten haben, besonders da der Spazier-

gang meist von jungen Leuten unternommen wurde. —
Eben so unklar, wie über den Corny böh ist man un-

ter den Wenden über das Sein und Wesen des

3) Bjely bdh, d. h. des weissen Gottes. Aber

da in der Anschauung des Volkes die weisse Farbe der

schwarzen entgegengesetzt ist, so wird er, ohne dass

man den Corny boh selbst kennt, doch diesem entge-

gengesetzt gedacht, nnd man pflegt sich ihn sogar gut
zn denken. Seine Verehrung »oll der Ueberlieferung

gemäss auf dem Berge, welcher dem Corny böh gegen-

34
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uberfiegt and noch za jetziger Zeit allgemein Bjely böh

und Bjeto boh genannt wird, SltU gefunden haben. Wir
werden dieser beiden Berge noch weiter nnlen in der geo-

graphisch-statistischen Beschreibung der wendischeu Lau-

sitz gedenken.

i) Djas. Was dieses mythische Wesen ehedem

vorstellte, weiss man jetzt nicht mehr. Er wird vom

christlichen Standpunkte aus und wohl auch sonst als

etwas Missfälliges , feindlich Gesinntes angesehen, denn

man sagt, wenn man etwa in eine widerwärtige Lage

versetzt wird : Kajki Djas je me sem piiwedl, d. h. wel-

cher Djas hat mich hierher geführt !? Djas Hesse sich da-

her möglicher Weise durch böser Dämon wiedergeben.

— In etymologischer Hinsicht ist hier zu bemerken, dass

Djas das einzige Wort ist, welches in der wendischen

Sprache Dj neben einander stehen lässl, sonst ist es

überall in Dz übergegangen.

5) Dun der oder Dundyr. Was dieses, öfters

anstatt Gert euphemyslisch genannte, Wesen darstellte,

weiss man nicht mehr, doch so viel ist gewiss, dass seine

Benennung keinesweges ein nach dem deutschen „Don-
ner" gebildetes Wort ist. Vgl. Th. II. p.2(M. Sprücb-

worl 10fi.

(i) na ws. Dieser Ausdruck scheint so viel zu be-

deuten, wie das deutsche: Unhold. Demi: Tyrawso!
entspricht recht gut dem : Du Unhold

!

7) Bobak. Dieser wird als ein gespeuslisches We-
sen gedacht, welches die Menschen gern schreckt. Wir
bemerken hierbei , dass Bobak eiu vielgebrauchter wen-

discher Familienname ist.

8) Bobo hat dieselbe Eigenschaft wie Bobak. Er

hat es besonders auf die Unerwacbscnen abgesehen und

sucht diese in Sehrecken zu setzen.

9) Tiach (Ow. Strach), vorzüglich in der Nieder-

lausilz bekannt. Dieser wird noch jetzt all ein in finsleru

Winkeln und an schaurigen Orten hausendes persönliches

Wesen dargestellt. Wo es nicht geheuer ist , da hat er

seine Wohnung genommen und es macht ihm Freude, den

Menschen Zittern und Angst einzujagen.

10) Zniij. Hierunter verstehen die Wenden das-

selbe, was die Deutschen „Drache" nennen. Im Nic-

derw endlichen heisst er

11) Plön. Das Volk denkt sich denselben als einen

feurigen Luftdrachen, der als eine funkensprühende Feuer-

schlange am Himmel dahinfthrt und zwar mit einer

Schnelligkeit, dass ihm die Augen nieht folgen können,

und demjenigen, bei dem er sich niederlässt, Glück und

Segen bringt. Er wendet seinen Günstlingen unter den

Sterblichen den Keichthum auf die Weise zu, dass er

ihnen durch die Feueresse, durch welche er seinen Ein-

und Ausgang nimmt, entwedrr ba.ires Geld, oder Ge-

treide oder auch Milch herznscbleppt. Es gibt sonach

dreierlei Drachen und das Volk nennt ihn je nach den

liAislanden: 1) pciiezuy zmij, Gelddrache, 2)zituy

zmij, Gelreidedrachc, oder 3)ml«ikowy zmij, Milcb-

drache. Als Krslercr bewacht er auch die in der Erde

verborgenen Schatze , deren Dasein manchmal ein Fun-

ken aussprühendes Feuer kund thul-, was man gewöhn-

lich durch den Ausdruck bezeichnet: l'cüezy hraja , d. h.

es spielt Geld. Wem ein Drache zu Diensten steht, der

wird unfehlbar und wunderschncll ein reicher Mann. Für

seine Gaben will jedoch der HeirlilHumhringer auch gut

gepflegt sein. Er tut als ein Feuergeist sein verborgenes

Quartier natürlich in der sogenannten Hölle hinler dem

(Ken bei seinem Auserwäbllcn, und verlangt, dass man

ihm gutes Essen auf die Ofenplnlte hinsetze, als Milch-

hirse , Fleisch n. s. w. , was er , wenn Alles im Hause

schläft, verzehrt. Sonst ist er ein hisslicbcs, gräuliches

Wesen, das mehrere Gestalten annehmen kann.

12) Bluduicka, das Iniich!. Es heissl im Nie-

der* ciidixrheu

13) Hiddink — von blud der Imbun» — und ist

der deutsch« Irrwisch. Er ist ein schadenfroher Guome,

der bei Nacht und Nebel den Mensrhen so verblendet,

dass sie den Weg verlieren uud irre gehen und dabei

leicht in Sümpfe gcralhcu. Das macht er besonders

mit den Vorwitzigen, die ihm nmtliwillig nachlaufen. Am
Besten ist es daher, man siebt ihm so wenig als möglich

nach und gehl bedachtsam und ruhig seines Weges. Man-

chem jedoch , der ihm gute Worte gibt und eine annehm-

liche Bezahlung verspricht, hilft er den bereits verlornen

Weg wieder linden uud geleitet ihn richtig nach Hause-

Aber wehe dem , der ihn zum Besten hat uud ihu betrü-

gen will. Ein Verirrter versprach ibm einmal zwei Sil-

bergroschen, wenn er ihn richtig nach Hanse bringeu

wollte. Der Irrwisch war damit zufrieden und sie kom-

men auch endlich vor das Haus des Verirrten. Dieser er-

freut, dass er keiner Hülfe mehr bedarf, dankt dem Füh-

rer, gibt ihm aber stall des Versprorhuen eine geringe

Kupfermünze . Der Irrwisch nimmt sie auch au and fragt,

sich bereits entfernend , ob sich der Geleitete nun allein

nach Hause finden werde? Letzterer antwortet ganz fröh-

lich: Ja! denn ich sehe schon meine Hausthdre offen.

Da schreitet er auf diese zu uud — fallt in s Wasser,

denn es war Alles Täuschung gewesen.

Besonders mit den Betrunkenen macht sich der Irr-

wisch seinen Spass, wenn sie vom Jahrmärkte oder von

|
einem Trinkgelage nach Hause geben. Er fuhrt sie vom
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Wege ab und in die L-re, und wenn sie in ihrer Trunken-

heit nicht weiter geben wollen, sondern es vorziehen,

draussen ihren Rausch auszuschlafen, dann brennt er sie

auf die Fasssohlen.

In einigen Gegenden hat das Volk den Glanben, die Irr-

lichter wären die Seelen der ungetauft gestorbeuen Kinder.

14) Kubolcik, Kuboscik, Nw. K ob olt entspricht

vollkommen dem deutschen Kobold. Er ist ein Hausgeist,

der in den Stuben, Stillen u. s. w. sein Wesen treibt und

je nach seiner Neigung, den Einwohnern des Gehöftes bald

Gefälligkeiten erweist, indem er ihre Geschäfte über-

nimmt und Nachts im Finstere fortarbeitet, bald aber

auch Schabernack spielt. Er will nach seinen Launen

gut bebandelt and wohl gespeist sein, sonst lärmt er im

Hause herum, quält die Leute und schreckt sie Nachts

aus dem Schlafe auf, indem er sie durch Poltern aufweckt

oder gar aus dem Bette herauswirft. Er soll gern die

Gestalt eines Kalbes annehmen , hat aber mit Feuer und

Liebt nichts zu tbun, sondern ist vielmehr ein Geist der

Finsterniss. lo Gestalt einer Dohle bringt er Geld.

15) Wödny moi, der Wassermann, Nw. eben

so , aber auch

16) Nykns genannt. Er ist es, der eben so wie

seine Gemahlin: Wödna&ona.d. b. Wasserfrau, an

Seen und Flüssen die Vorübergehenden zum Baden zu

verleiten sucht und sie dann ertränkt (zatepi oder tepi).

Er thut dies auch mit Jedem , der in sein Bereich kommt,

denn er muss alle Jahre seine gewisse Anzahl Opfer be-

kommen , es seien nuu Menschen oder Thier«. Wenn
seine Frau an dem Ufer der Gewässer Wüsche trocknet,

so ist regnerische Witteruog und grosses Wasser zu er-

nichts unterschiedenen Gestalt und ist er auf trockenem

Lande, so ist er unkräflig und man kann ihn gefangen

nehmen und zu seinem Diener machen. Mit seiner Frau

zeugt er auch Kinder und diese gehen mit den Kindern

der Menschen um. Die Töchter kommen auch wohl zu

Tanze und verlieben sich in die hübschen Burschen.

So kamen z. B. die Töchter des Wassermanns,

wenn is der Schenke zu Lobs» (Laz) Musik war, vor

alten Zeiten auch immer dahin und tanzten ohne Sehen

mit den jungen Burschen. Sie waren sehr schön und da-

bei hübsch geputzt, und von den andern Mädchen nur

dadurch zu nnlerscheiden und als Töchter des Wasser-

mannes zu erkennen , dass ihr Hock stets einen nassen

Saum hatte. Die eine verliebte sieb in einen Burschen,

welcher rjany Jurij. d. h. der schöne Georg biess, ebenso

er sich in sie, aber er scheute sich doch, in ihre Wohnung
mitzugehn

Wohnung in dem an der Spree gelegenen und der Herr-

schaft gehörigen Teiche, welcher den Namen FLamus

führt und durch den jetzt der Fluss geleitet ist. Er be-

gleitete seine Geliebte öfters bis hierher und ging auch

endlich mit ihr. Der schöne Georg erzählte hierauf, sie

habe , als sie zu dem Teiche gekommen seien , eine Gerte

(ämntlicka) genommen und damit in*s Wasser geschlagen.

Dieses habe sich nun getheilt und sie waren anfeinem

schönen grünberasten Wege zu der Wohnung des Was-

sermanns gekommen und in dieselbe hineingegangen. Dort

wäre es sehr schön gewesen und man habe ihn ausser-

ordentlich gut aufgenommen u. s. w.

Den Wassermann , sowie seine Frau , erkennt man,

wenn sie sich in Menschengesellschaft begeben , auch an

ihren triefenden Gewindern nnd Ersterer trägt ausserdem

ein rolhes Käppchen auf dem Kopfe, letztere dagegen rothe

Strümpfe «n den Füssen.

17) Wjetreo höley, die Burschen aus der Fa-

milie des Wjeür, d. h. des Windes. Die Wenden den-

ken sich bisweilen den Wind personificirt und seine Die-

ner sind es , welehc den Sturm leiten und vermöge dessel-

ben gute und schädliche Thalen thnn. Wenn es recht

tüchtig stürmt, so sagt man: Wjetrec höley pak prawje

haruja, d. h. Windes Burschen lärmen aber reebt; klap-

pert der Wind mit der Thüre , so sind es Wjetrec höley

}

hat der Sturm einen Baum umgeworfen, so beisst es:

Das sind Wjetrec höley gewesen u. dgl. m. Ihren Aufent-

haltsort denkt man sich meist in der Luft oder auf erhabe-

nen Gegenständen, jedoch auch auf der Erde.'— In der

Luft erscheint bei Nacht

18) Dyterbernal, auch Dyter Benada und

Dy kebj a dnat, Dy kebernak genannt. Es ist dies je-

denfalls der von den Deutschen überkommene Dietrich von

Bern. Er zieht zu jeder Zeit nach Sonnenuntergang mit

einer grossen lärmeudeu Hundcmeule unter Schiessen, Heu-

len und Gebell in der höhern Luflregion als Jäger umher.

Er sitzt bald mit, bald ohne Kopf zu Pferde und Niemand

bat etwas Uebles zu befürchten. Wer ihn aber neckt oder

nachschreit, dem wirft er ein Stück Fleisch von gefalle-

nem Viehc zu, was man nicht wieder los wird. — Durch

dieFluren mancher Dorfscharten zieht sich eine sogenannte

Brandader (Wupalnisco) ; diese nennt man gewöhnlich

Djrterbematowy put" , d. h. Dieter Bernhards Weg.

19) Piemenk, der Wechselbalg. Bis zu dem

Zeitpunkte, wo ein Kind sechs Wochen alt wird, muss

immer eine Person in der Nähe dcsselbeu sein , denn es

könnte sonst eine alle Frau aus dem Gebirge oder aus

dem Walde kommen und den Säugling gegen einen körper-

Der Wassermann hatte aber damals seine
[j
oder geistesschwachen Weehselbalg austauschen. Ist

3 t
•
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dies, weil man es an Vorsicbtsniassregeln fehlen Uess,

unglücklicher Weise geschehen, so kann man sich , wenn

man es bei Zeilen inne wird, dadurch helfen, dsss man

eine Ruthe von den Zweigen der Hingebirke macht und

den Wechselbalg kräftig durchpeitscht. Auf sein

ommt die alte Frau mit dem ausgewechselten

Kinde , gibt es wieder zurück und entfernt sich mit dem,

gegen welches sie es ausgewechselt hatte. Man muss sie

in Ruhe ihres Weges gehen lassen, denn sonst Lässt sie

den Wechselbalg auch da.

20) Hohr oder Hober, der Riese. Hoberscy

ludljo , d.h. Hoberleale = Riesen kommen in wendi-

schen Sagen und Mahreben meist in der Art und Weise

vor , wie wir sie bei andern , slawischen und deutschen,

Völkern geschildert finden. Aehnüch wie bei diesen tritt

aqch der

21) Paliik, eigentlich der Däumling, als Zwerg

auf. Er ist gewöhnlich ein kleines, feines, hübsches

Biirschcben , kommt aber we^rn seiner Kleinheit in man-

cherlei Verlegenheiten und Gefahren, woraus ihn aber

grösstentheils wieder eben seine Kleinheit nnd etwas

Klugheit und Verschmitztheit rettet.

22) Lndki, kleine Leute. Sie sind oder waren

vielmehr zwergartige unterirdische Wesen, haben ihre

Haushaltungen in verborgenen Höhlen unter der Erde und

sind gutartig und dienstfertig , zumal da sie ihrerseits

auch die Dienstleistungen der Menschen nothig haben.

Sie haben ihre Wohnungen vorzugsweise gern in Bergen

und Hügeln, worin sich Urnen finden, weshalb es in der

Niederlausitz mehrere dergleichen Erhebungen gibt, wel-

che das Volk ludkowa göra, d. b. Ludkenberg oder

ludkowa gdrka, d. h. Ludkenbügel nennt. Selten

spielten sie den Mensehen einen Possen , höchstens tbaten

sie dieses, wenn sie schwer gereizt wurden. Sie borgten

von den Menschenkindern gern und öfters Sc busseln,

Teller, Löffel, Tiegel, Milchnäpfe, Butterfässer u. dgl.

zu ihrer kleinen Wirtschaft und brachten sie selten leer

zurück, sondern meisteolheils mit Geschenken versehen.

Da sie klein waren , so kroch gewöhnlich eine Person in

so weiter zu schaffen , dass er sich mit demselben fort-

kollerte. Was sie sonst zu Zweie» transportirten , du
trugen sie nicht neben einander, sondern hintereinander

gehend. Sie waren auch Spielleute and spielten eine Art

Hackebrei oder Cymbal mit Tangenten. Daher besuchten

sie als Musikanten und manchmal «och als Tanzer und

Tänzerinnen die Freudenfeste der Menschen und brachten

ihnen bei dieser Gelegenheit auch Geschenke mit. Sie

sind aber scho

die Glocken eingerührt worden sind , deren Ton sie nicht

haben vertragen können.

23) Khodojta oder Khodojca. In der Haide

ist Khodoj La eben so viel, als die niederwendische Cho-

dota und die Kuzlafnica des Gefildes und bedeutet im

Deutschen eine Hexe- In dem grössern Theile der Ober-

lausitz ist sie aber ganz und gar identisch mit der

24) Murawa der Niederwenden. Es ist dies das-

selbe Wesen, was die deutsche Mythologie „Alp" nennt

und man stellt es sich unter der Gestelt einer Frau vor.

Diese peinigt die Menschen im Schlafe , legt sich zuweilen

wie eine schwere Last auf sie, dass sie weder alhnieu

noch sprechen können. Sie ist demnach eigentlich eine

Nachtwandlerin, erscheint aber auch dann bei Tage,

wenn es während des Sonnenscheins regnet. Zu dieser

Zeit flallert sie als Schmetterling von aschgrauer Farbe,

der im Wendischen demgewiiss auch Khodojta heisst, um-

her und nimmt die Gelegenheit wahr, wie sie etwa Je-

mandem schaden könnte.

25) Mara. Diese wird bald als Krankheite-, bald

als Todesgöltin betrachtet. Sie pflegt sich zu zeigen,

wenn eine Seuche einer Ortschaft nabt ; man kann dieser

aber den Eingang verwehren , wenn man die Dorfmark

mit drei Pflugfurchen umzieht. Mary, plur. heisst im

Wendischen die Todtenbahre.

26) Smertnica oder auch Süterc. Sie gilt als

Todesgötlin und wird als eine blasse aber wohlgebildete

und weissgekleidete Frau gedacht, welche sich vor oder

in einer Behausung zu zeigen pflegt , wo innerhalb dreier

Tage Jemand sterben soll.

27) Plipolnica, Nw. Prezpolnica. Es ist

dies ein weibliches, grossgewaebsenes, weissgekleidetes

Weseu, welches, wie dies schon die Etymologie des

Wortes andeutet, zur Mittagszeit von 12 bis 2 Uhr auf

den Feldern zu erscheinen pflegt. Diese MitUgsfrau

schweifte mit einer Sichel bewaffnet über die Felder und

stand unerwartet vor denjenigen, welohe es versäumt

hatten, Mittags die Feldarbeit zu unterlassen und nach

Hause zu geben. Die Ueberraschten mussten ein scharfes

Examen über den Anbau des Flachses und das Leinwand-

weben bestehen und die ganze Procedur dieses Kultur-

zweiges ununterbrochen und in einer solchen Ausführlich-

keit vortragen , dass damit die Zeit bis zwei Uhr ausge-

füllt wurde. Hatte diese Stunde geschlagen , so war es

mit ihrer Macht aus und sie ging von dannen. Wusslen

aber die Geängsligten auf ihre Fragen nicht zn antworten

und das Gespräch bis zu dieser Zeil im Gange zu erhal-

sie ihnen den Kojif ab oder erwürgte sie

eine, mit heftigeo
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Bei »der cor Zeit eines herannahenden Gewitters war

man vor ihr sicher. Noch jetzt spricht mau im Scherz zu

demjenigen , weicher während der Mittagszeit ohne Nolh

auf dem Felde arbeilet: Nebojis so, so Pi-ipolnica na

lebe pnndze, d. h. fürchtest du nicht, dass die Mit-

tagsfraa auf dich kommen wird! und die sprichwörtliche

Redensart: Wona so praia, kaz Pripolnica, d. b. sie

fragt , wie die Mitlagsfrau — ist im alltäglichen Gebrau-

che. Vgl. Th. U. S. 204. Sprücbworl 15».

28) Dliwica. Sie gilt als eine Wald- oder Jagd-

göttin besonders bei den obern südlichen Wenden. Sie

ist ein schönes, junges weibliches Wesen, welches mit

einem Gescboss (Trjelba) bewaffnet, in den Wäldern

uuibersireift. Die schönsten Jagdhunde (Khort) bilden die

Begleitung und schrecken nicht nnr das Wild, sondern

auch die Menschen, die sich in der Mittagszeit im Walde
befinden. Daher sagt man noch jelzt za einem , der über

Mittag sich im Walde allein aufhält: Uladaj so, zo Dii-

wica k tebi nepKüdze, d. h. Siebe zn, das* die VV'ald-

göttin nicht zu dir kommt! Man glaubt jedoch auch , dass

sie in mondbellen Nächten in den Wäldern das Geschäft

der Jagd treibe. — Was die Etymologie des Namens be-

trifft, so wäre zo bemerken, dass diiwi „wild" und

diiwi na „das Wildprel" bedentet.

29) Drjemotka, die Schlummergötün (?) von

drjemäc, schlummern. Man stellt sie in den Hocken-

stuben so dar, dass eine Spinnerin (Predliia) einen

Manuspelz , das Rauche auswärts, anzieht. Den Kopf

hat sie sammt Brust und Armen in ein weisses Tuch

(Hub) gehüllt und einen weissumhülllcn Rockenstock

(PHsydawka oder Klibora) oben darauf.

30) Herrn an. Wenn Jemand , während er sitzt,

sich des Einschlafens nicht erwehren kann und hierbei die

Geberde des slossweissen Nickens und Hin - und Herwan-

kens macht, so sagt man um Muskau: Herman na
njogo dobywa, d. h. flerman macht Angriffe auf ihn.

31) Wreginy (gespr. Veginy) etwa die Plager,

die bösen Feinde, die Dämonen. Im Oberwendi-

seben nicht bekannt und im Niederwendischen wohl nur

in der Formel gebräuchlich i Won ma wreginy, d. b.

er bat die Elfen oder Elben, wie der deutsche Aus-

druck, lautet. Dies beisst so viel , wie: Er ist in Zorn-
wath (norweg. Berserkerwutb) , in Tobsucht gera-

tlien, und bezeichnet diesen Zustand bei Gereizten, die

sich von aller Besonnenheit und W illensfreiheit enü) lin-

den haben, oder auch bei Betrunkenen bei gleichem Be-

nehmen, vorzuglich versteht man aber darunter die be-

wußtlose , mit Herumwerfen verbundene krampfhafte

II Phrenesie der Kranken. Ur

wiss und mag es wohl noch hie und da glauben, das«

ein solcher Znstand von den Einwirkungen böser Gei-

sler herrühre, es wird jedoch von diesen Dämonen im

Volke sonst nichts erzählt, was sie als Wesen kund

machte, die sieb aach ausserhalb des Menschen wirk-

sam erwiesen. — Was die Etymologie dieses Wortes

betrifft , so hat es, zumal da r hart ist, mithin das

nächstfolgende e in andern Dialekten o lauten wird, mit

dem polnischen Wrög und de» ethischen Wrah den-

selben Ursprung.

32) Boza los 6; wahrscheinlich dasselbe, was:

Boza zatos6, eigentlich : Gottes Klage. Die boza

los6 Stellt man sich als eine gespenstische Frau vor, die

sich Abends vor das Gehöfte setzt, in welchem sich

ein Unglück oder Trauerfall ereignen wird, und die

mit kläglichem Weinen über die bevorstehenden bösen

Ereignisse jammert und so die Bewohner darauf auf-

Elwas Aebnlicbes, aber in der Er-

scheinung anders Ged

uud sie nennen es

33) Boze sedlesko oder b. sadleiko, die

Deutschen aber: die Wehklage. Man stellt sich das

Wesen unter der Gestalt eines schönen weissgekleideten

Kindes oder auch einer weissgeßederten Henne vor und

hält es für eine Art Scbatzgeist, welcher eine bevor-

stehende Gefahr oder ein bald zu befürchtendes Unglück

durch Klagen und Weinen anzeige und hierdurch davor

zu warnen suche. Wenn es sich hören lässt, so kann

man auch eine Frage nach dem Grande seines Wei-
nens thun, worauf man aber meist eine unbestimmte

Antwort erhält Hörcan&ki erzählt in den Laositzischen

Provinzialblällern (Leipzig 1782) drittes Stück S. 260
einige ihm durch Volkslradilion Zugekommeue Antworten

des b. sedleäko, und zwar mit folgenden Worten: Als

im Jahr 1766 die Stadt Muskau (Muzakowj der un-

glückliche Brand betraf, soll es sich zu verschiedenen

Malen in dem Hause , wo das Feuer auskam , haben

hören lassen und endlich auf Befragen geantwortet ha-

ben: Wono nebudze tebi, ale na wütkich hauch, d. b.

Es (das Unglück) wird nicht nur bei dir sein, sondern

auf allen Gassen. Als auch vor einigen Jahren bei der

Neisswühle daselbst drei Personen ertranken, habe es

der Müller etliche Tage vorher gehöret und, da er ge-

fragt, die Antwort erhalten: Wono nebudze tebi, ale

druhemu, d. h. Es betrifft nicht dich, sondern einen

Andern. — Ausserdem referiret Hörtanski weiter : In-

dessen soll dieser Schutzgeist nicht von Jedermann,

sondern nur von einigen geboret und gesehen werden,
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und der Glaub« an denselben gebet so weil, das* viele I

Wenden hei Abseihung eines kochenden Topfes oder

A-isgicsstwg siedenden Wassers die Vorsicht brauchen

und zu sagen pflegen: Boke sedtrsko, dii pref, zo ce

liesparju, d. h. Geh weg, dass ich dich nicht verbrühe.

Thalen sie dieses nicht, so besorgen sie, sie möchten

sich seihst verbrühen ; und wenn bei Manchem HiU-

blattern auffahren oder sich ein Ausschlag zeiget, so

geratben sie auf den Gedanken , sie wären von diesem

Geist verbrühet worden; daher sagen sie : Boze seillrsk»

je lebe spariio, d. h. Bs. hat dich verbrüht. Dafür

gebrauchen sie folgende Kur: Sie schmieren das Ofen-

loch mit Butter und sprechen: Boze sedlesko, ja ce

niazam: zahoj ine, ty sy ine spariio, d. h. Bs. ich

schmiere (salbe) dich; heile mich, du hast mich ver-

brühet; dann nehmen sie den Brausrh (d. h. Schaum)

von einem kochenden Topfe und scbiuieren den Scha-

den, welches gewiss helfen soll.

34; Serenjc, um Muskau: Sarenje , heisst über-

haupt : das Gespenst, es mag nun unter einer Gestalt
'

gedarbt werden, wie es will. Die Niederwenden nen-

nen dasselbe allgemein:

3.~>) Trasadlo oder Tfasydlo. In einigen an

dir Oberlaiisilz gränzenden Ortschaften hat man dafür

mich den Ausdruck : Slrasadlo. Die Gespenster erschei-

nen übrigens nach ilrm Volksglauben gewöhnlich .Nachts 1

von II I Uhr, manchmal aber doch auch am Tage.

Oh, wie Einige meinen,

3f>) Uonidlo noch hie und da als eine Hirten- •

gottheit gedacht wird, kann ich nicht sagen, denn irh

habe diesen Ausdruck nur in der Bedeutung : der H i r- I

lenslnb kennen gelernt.

37) Flins. linterhalb Bautzen (Budesin) hei dem
j

Dorfe Oehna (Hownjow), welches ungefähr eine halbe

Stunde nördlich von der ehengciiannten Stadl liegt,

fliesst die Spree durch ein zwar nicht sehr ausgedehn-

tes , aber wirklieh höchst romantisches Thal. An einer

besonders düstern Stelle desselben erbebt sich fast senk-

recht eine mächtige Granitinasse , von der herab die

Spree , welche dort für unergründlich gilt , ganz schwarz

erscheint. Hier soll, wie einige Gelehrte meinen, die

Bildsäule des obengenannten Flins gestanden haben.

Dies kann vielleicht möglich gewesen sein , ja der Tra-

dition nach ist es gewiss, dass an dem angedenleten

Orte eine Gottheit verehrt wurde, aber, dass sie ge-

rade Flins gebeissen habe, das kann der Verfasser

dieses nicht angeben, da er der sorgfältigsten Krkundi-

gnngen ungeachtet diesen Namen nirgends anter dem I

Volke gehört hat , sondern sich bei allen Nachfragen '

damit befriedigen mussle, dass ihm die Autwort wurde:

Wir nennen jenen Ort pola piinoha, d. h. bei dem

Abgölte. — Ob, nach Einiger Meinung,

38) Bambor ein unnütze Dinge schwatzender

Mensch

;

39) Bambora eine dergleichen Frauensperson

;

40) M e ra ein ausgelassenes Weib ; und endlich

41) Lado ein garstiges, lumpiges Frauenzimmer

— aus der allen Mythologie zu uns herübergekommene

Benennungen sind, kann ich nicht sagen, da irh sie

unter dem Volke nur nach den angegebenen Bedeutun-

gen kennen gelernt habe.

Es dürfte hier am Orte sein, die Benennungen der

drei hohen Feste, d. h. Weihnachten, Ostern nnd

Pfingsten anzul'ühreu, da deren Namen noch aus der

heidnischen Zeit stammen mögen und in der Mythologie

der allen Serben begründet zu sein scheinen. Sie bristen

noch jetzt im Allgemeinen röene casy, d. h. Jahres-

zeiten, woraus hervorzugeben scheint, dass gerade der

Fintritt dieser von den Wenden mit den grösslen Feier-

lichkeiten zur Zeil des Heidenthams begangen wurde.

Bei der Annahme des Chrislentbums übertrug man diese

Benennung auf die wichtigsten Feste des Kirchenjahres.

Die Weihnachten heissen im Oberwendischen Body,
im i\ie<l erwendischen Gödy, ein Plurale, wozu die

jetzige wendische Sprache kein Singulare mehr besitzt.

Aus den verschiedenen Bedealnngeu , welche aber letz-

teres nach den übrigen slawischen Dialekten hat. scheint

sich der Begcilf „Zeit" als der ursprüngliche feststellen

zu lassen, woran sich darauf: Jahr, gelegene Zeit,

feierliches Fest , Gasterei , Schmaus anschliessen mögen.

Dass an diesem Feste grosse Schmausereien stattfinden,

scheint daraus hervorzugehn , dass noch jetzt in der

Lausitz am 24. December, welcher bei deo Wenden

Patorzica, das ich nicht zu erklären weiss, oder auch

Swacina, d. h. das Mahl (sonst blos das Vesperbrot,

Nachmittagsmahl) heisst, und zwar am Abende dieses

Tages von wohlhabenden Familien ein Mahl von neu-

nerlei Gerichten , woran auch das Gesinde , wie über-

haupt Jeder znm Hause Gehörende Theil nimmt, aus-

gerichtet wird. Die armen Familien, die sich nicht

neunerlei Speisen beschaffen können , bereiten doch ein

Gericht zu, welches aus neun essbaren Substanzen,

z. B. Schweinefleisch, Hirse, Wasser, Salz, Mohr-

rüben, Zwiebeln
,
Kohlrüben, Weizenmehl und Kosinen

zusammengesetzt isl.

Jutry, die Ostern; im Nordwesten Witry; um
Muskau Jastry und in der Niederlausitz Jatry. Es

isl ebenfalls ein Plurale wie Uody. Als Siugulare dazu
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lässl man gewöhnlich: Jutio, Nw. der Morgen, gel-

len, dies ist aber, da das Plurale hiervon Jutra lautet,

unthunlich , wenn gleich angenommen werden muss, dass

beide Worte dieselbe Wurzel haben mögen. Im Ober-

weudiseben heisst: jutrje , morgen, erastino die; za

jtra, morgen früh; ans alle dem geht aber noch nicht

hervor, was Jutra eigentlich beissen soll. Ueber die

in der Osternacbt üblichen Gebräuche des Y\ asserho-

lens ,
Begiessens , Waschens u. s. w. haben wir schon

oben gesprochen; auch ist des Schenkens buntgefarbter

Eier erwähnt worden.

Swjatki. die Pfingsten, Nw. Swjetki, mei-

stens aber: Birje genannt. Was Letzteres bedeute,

lässt sich nicht augeben, die erstem beiden Benennun-

gen haben aber jedenfalls mit swjaty, beilig, nw. swjely

dieselbe Wurzel. Sämmtliche drei Worte sind übrigens

Pluralia. An vielen Orten pflegt man noch zu Pfing-

sten grüne Bäuinthcn , vorzüglich Birken vor den Häu-

sern aufzupflanzen, ja sonst geschah dieses sogar in

der Kirche. Auch zündete man Feuer an. Noch viel-

mehr geschah aber dieses und geschiebt wohl noch am

St. Jobannisfeste , Swedzeü swjateho
Jana. Auch sammelt man an diesem Tage allerhand

Kräuter, denen deswegen besondere Kräfte zugeschrie-

ben werden. Zur Mittags- oder Nachmittagszeil blühet

auch das Farrenkraut (Paproc oder Papros) und wer in

den Besitz der Bliilhe kommt, vor dessen Augen liegen

alle Schätze der Erde sichtbar da nnd er kann Herr

derselben werden.

Das N e uj a b r heisst Kowe 1j e to und in manchen

Gegenden bekommen die Kinder an diesem Tage aus

Teig gebackene Külichen, Schäfchen n. dgl. zum Ge-

schenk. Solche Figuren nennt man Nowe Ijetka.

Das Jahr an und für sieb heisst Ljeto. ebenso der

Sommer, welcher jedoch auch unter der Form Ljec'je

vorkommt; das Frühjahr nennt man Naljeto oder

Naljecje (d. h. Vorsommer, Ansommer), den Win-

ter Zyma, was sonst Külte bedeutet, and den Herbst

Nazyma (d. h. Vorwinter, Anwinler); eben so im

Niederwendiscben. Ein Monat beisst Oberwendisch

Mjesae und Niedcrweodiseh Mjasec. Als volks-

tümliche Benennungen derselben habe ich nnr folgende

gefunden: Wulki roik, der Januar; Maly röik,

der Februar; Smaznik, der Junius, Brachmonat, von

Smaha, der Brachacker; Praznik, der Julius, Dörr-

monat , von prazic , dörren oder schmoren ; Z u e n c

oder Zenc, der Erntemonat. Die Woche heisst Ty-

dzeii, Nw. Ty7.cn, und der Sonntag Ow. Nedzela,

Nw. Nezela,' der Montag Ow. Poüdzela, Nw.

Poriezele; Dienstag Ow. Wutora, Nw. Waltora
oder auch Wojterk; Mittwoch Ow. Sfeda, Nw.
Srjoda; Donnerstag Ow. St wörtk, Nw. Stworlk;
Freitag Ow. Pjalk, Nw. Pjetk; Sonnabend Sobota.
Die Stunde heisst mit dem erst neuerdings wieder auf-

genommenen Namen Ow. Hodzina, Nw. Gözina.
Vielleicht dürfte auch in dem ein mytDologisches

Moment enthalten sein, dass das Gestirn, welches den

Namen Wagen (oder Arctus) führt , von den Wenden
Kosy (pl.) genannt wird, hie und da Pörman. Der

Orion ist unter der Benennung Ceceranc bekannt und

die Plejadcn nennt man Baby, d. b. die alten Weiber.

Möglicher Weise kann man unter Kosy auch das Haar
der Berenice verstehen, da man mir bald dieses,

bald das obenaugeführte Gestirn mit diesem Namen be-

zeichnete. — Der Morgenslern heisst J n I rni ck a oder

Jutnicka, Niedrrwendisch Jutrnira; der Abendstern

Ow. Wecornicka; sein allgemeiner, .sowohl djs

abendliche Erscheinen, als auch das am Morgen ntn-

fassender Name ist Zernicka von Zerja, Nw.
Zorja, d. i. die Ilimmelsröthe. — Das Nordlicht

nennt man Milina, was vielleicht ,,der Glanz" bedeu-

tet, da ja molnja im Russischen ,,der Blitz" heisst.

Jedoch kann man unter Mitina recht gut ein personi-

ficirtes weibliches Wesen verstehen. Denn wenn sich

das Nordlicht zeigt, so sagt man: Milina 'braje,

d. Ii. M. spielt.

Wir erwähnen noch der ziemlich zahlreichen, wahr-

scheinlich zur Heidenzeit als Opferstätten benutzten

Oertlicbkeilen , welche von den Deutschen bald Hussi-

tt-n-, bald Schwedenschanzen, oder auch Rund- und

Kingwälle genannt werden, obgleich sie erwiesener

Massen weder von den Hussiten , noch von den Schwe-

den errichtet wurden, auch der Mehrzahl nach weder

einen King bilden, noch eine völlig ruudc Gestalt ha-

ben. Ein solcher Platz heisst im Oberwendischen

:

Hrodiiico, im Niederwendischen: Grozisco, und

dieses bedeutet einen irgendwie umfriedigten Ort.

In etymologischer Hinsicht wolle man hierzu einige von

gleicher Wurzel ausgehende wendische Wörter verglei-

chen, z. B. wobhrodzic, umfriedigen, umzäunen;

wobhroda, die Schranken; zahroda, der Garten;

hrcidi, der Stall; hröd, das Schloss, die Burg n. dgl.

Einige nehmen an, dass die Hrodziica (wir neh-

men das slawische Wort, da es an einem passenden

deutseben gebricht) Vcrtheidigungsplätze gewesen wären;

dieses kann aber im Allgemeinen nicht gelten . da meh-

rere derselben eine zu geringe Mannschaft fassen konn-

ten. Andere glauben, sie wären heidnische Begräbniss-
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plitz«. Solche können sie aber nicht lein, da man in

ihnen keine mit Asche gefüllten Urnen Badet, wie sie

doch an den eigentlichen Begräbnissplätzeo in Hasse

vorkommen. Sie geben Mos Ausbeute von Geßssbruch-

stücken, Kohlen, Asche und verkohlten Getreide, Thier-

knochen und bisweilen auch von ScbmnckgegensUnden,

Waffenslocken und Gerälhschaften aus Bronze. In der

Oberlausitz sind sie meist auf solchen Punkten ange-

legt, von wo aus man eine grosse Strecke Landes über-

sehen kann, in der Niederlansitz bat aber dieses, da

die ebene Reschaffenbeit des Landes keine Fernsichten

gestattet, bei ihrer Anlegung kein Gewicht haben kön-

nen. Sie liegen gewöhnlich dicht an einem fliessenden

Gewässer, begrinzt von einer Umwallung von 50 bis

500 und mehr Scbrill in runder Form oder nur im

Halbzirkel, in welchem letztern Falle die nicht vom

Walle umgebene, offene Seite durch einen steilen Ab-

hang, Gewässer oder Sümpfe gesichert ist Der höchste

Punkt des Aufwurfs ist stets auf die weniger gedeckte,

an Felder, Wiesen u. s. w. anstossende Seile gerichtet,

wie es gerade die Oerllichkcit erfordert. Daher ist

die Annahme von einer, diesen Schanzen eigenthüm-

lichen Richtung nach einer bestimmten Himmelsgegend

unzulässig , denn ihre Stirn haben sie bald gegen Osten,

bald gegen Westen und ebenso gegen Norden, wie ge-

gen Süden. Der Eingang scheint sich an der dem Ab-

grunde zage* endeten Seite befunden zu haben. Die

Umwallung selbst besteht meist aus Asche und Kohlen,

bie und da aber auch aus dem in der Nähe befindlichen

Erdboden. In diesem Falle ist aber die allerunterate

oft mehrere Ellen hohe Lage doch auch aus Asche, so

dass man annehmen mnss , die darauf liegende, nnver-

mischte Erde müsse erst in weil späterer Zeit eines

besondern, durch Umstände hervorgerufenen, Uebel-

standes wegen aufgeführt worden sein. Vielleicht ge-

schah dieses, als sich der Lausitz das Chrislenlbum der

deutschen Eroberer und mit ihnen die Unterjochung der

Einsassen aufzudringen begann, so dass sich die An-

häuger des alten Glaubens genöthigt sahen, die Opfer-

stillen künstlich zu befestigen, damit sie sich während

ihrer Gottesverehrung gegen plötzliche Ueberfälle doch

cinigernaassen sicher gestellt sahen.

In Aufiibluog der Hrcdzisca begianen wir im Süd-

tische Thal bildet Dieses wird in der dasigen

Skala (eigentlich „der Fels") genannt Der

der Oprerstälte beträgt etwa 430 Schritte.

2) Der Stromberg, eine Anhöhe >/, Stande süd-

westlich von Weisseuberg (wend. Wöspdrk) entfernt;

von den Wenden Hrodiisco genannt Auf seiner süd-

lichen Erhöhung hat er eine wenig erhabene Umwallnug

meist aus verschlackten Steinen, Kohlen und Ascbe be-

stehend. Die ganze Oberfläche ist mit Kohlen- und

Aschenlagern bedeckt , sowie mit UrnenFragmenten. Dies

findet sich übrigens, was wir sogleich hier ein für alle-

mal bemerken, an allen solchen Oerllichkeilen.

3) Hrodiisco in Niethen (wend. Njecin oder

Neöin), einem */, Stunde von Hochkirch (Bukecy)

nördlich gelegenem Dorfe, auf felsiger Anhöhe und ge-

gen Westen an 140 Fuss über dem Thale und den

vom Dorfe Lehn (Lejno) kommenden Bache. Die Um-
wallung beträgt etwa 450 Schritte.

4) Hrodiisco bei Lauska (wend. Lusk), an

einem kleinen Bache; dadurch ziemlich zerstört, dass

man bei Anlegung des Parks eine künstliche Ruine dar-

auf errichtete.

5) Oprerstälte bei Zschorna (wend. Cor na),

an demselben Bache, wie die vorhergehende, gelegen,

aber *i Stunde weiter oben. Sie ist gegen das Was-

ser offen.

6) Bei Belgern (wend. Bjcta hora, d. b. weis-

ser Berg), 2% Stunden östlich von Budissin an der

Weissenberger Strasse gelegen, unweit eines Baches.

Die Umwallung beträgt oben 175 Schritt, Durchmesser

46 Sehritt. Im Norden, kaum % Stunde davon, liegt

7) eine dergleichen Opferstätte zwischen den Dör-

fern Kannewilz (wend. Skanecy) und Racket
(wend. Rakojdy), nahe an der Lubata. Der WaR
ist auf die anliegenden Felder zu 15-20 EUen hoch,

gegen das Wasser aber niedriger und beträgt oben 300

Schritt, im Durchmesser 72 und 100 Schritt

8) Im herrschaftlichen Garten zu Gröditz (wend.

Hrodziido), eine an der Lübau sehr schön gelegene,

aber schon sehr zerstörte , ziemlich umfangreiche Opfer-

slätte. Gegen den Fluss zu ist ein tiefer Abgrund.

0) Reste eines Hrodiisco linden sich auch in

Weissenberg (wend. Wöspdrk), nahe an der

1) die heidnische Opferstätte bei Kittlitz (wend.

KeÜicy) an. Sie liegt an dem Flüsschen Lübau und

ist aach Westen hin mit einem halbmondförmigen Walle

gedeckt Offen ist sie gegen Osten an dem tiefen Ab-

bange, den das an der LubaU sich hinziehende,

10) Opferstätte bei Blösan (wend. Brjesow),

gegen die Felder bin mit einem Walle versehen, am

Rache bin offen.

11) (Jeberresle eines Hrodiisco (Inden sich %
Stunde nördlich von Kumschitz (wend. KnmÜcy).
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273 —
12) Opferställe bei Doberschau (wend. Dobru-

äa), gegen Korden und Osten durch einen Wall ge-

deckt, gegen Süden und Westen durch felsige Abhinge

und den Spreeaus« geschützt.

13) Zwischen Grubschi tz (wend. Hrubelcicy)

und Prcischwilz (wend. PfiSecy), oberhalb der

sogenannten Weilen Bleiche, liegt eine ziemlich

kleine Opferstätte. Die offene Seite ist durch einen

Felsenabhang gegen die Spree hin gedeckt, nach dem

Felde zu diente eine Urawallung zum Schutz.

14) Zwischen Grnbschitz und Doberschau

soll sich auch eine Opferslältc nicht weit von der Pa-

piermühle befinden. Jedoch diese, sowie

15) eine dergleichen bei Daraniz, und

16) eine sehr zerstörte, au einem vorspringenden

Hügel mitlcn zwischen Stiebitz (wend. Scijecy)

und Budissin gelegene habe ich nicht auffinden können.

17) Die Opferslätte auf dem Prodschen- oder

Brodschenbergc bei der Budissiner Vorstadt Sei-

dan (wend. £idow) ist vor einigen Jahren fast ganz-

lich zerstört und zu Feld gemacht worden. Von ihr

fuhrt der ganze Berg den Namen Hrodzisco, woraus

die Deutschen Prodschen- oder Brodschenberg
gemacht haben.

18) Hrodzislo bei Lubas (an der sich nicht weit

davon tbeilenden Spree, gegen Norden und Westen

offen , etwa 300 Ellen im Umfange ; die Umwallung

ist gegen Nicdcrgurig (wend. Delna llorka) ge-

kehrt. An der Spree ist dieses die nördlichste Opfcr-

sUlte in der Oberlausitz.

19) Unterhalb Brane (wend. Brnn) inillen im

Sumpfe finde« sich ein von allen Seilen umwallter Opfer-

platz. Sein Umfang beträgt etwa 170 Schrill.

20) Opferställe bei Klein - Seitschen (wend.

Maly Ziceri), an dem, einem nach Göda hiuOiessen-

den Bache, zugewendeten Felscnabbauge offen, gegen

Osten auf das Feld zu aber von einem 100 Schritt

langen Walle gedeckt.

21) Hrodzisco bei Coda (wend. Hodzij), am

ZusammenDuss zweier Bäche , fast ganz mit einer l.'ra-

wallung umgeben , ziemlich gross. An demselben Wäs-
serchen unterhalb Göda befindet sich rin

22) Opferplalz bei dem Dorfe Dah reu (wenn.

Darin), auf einer gegen das Wasser steil abfallenden,

gegen das Feld hin aber umwallten Anhöhe.

23) Oprerslälte bei Spittwitz (wend. Spotecy)

unweit Prag (weud. Praha), ziemlich hoch gelegen,

gegen Süden offen, durch einen Fetscnabhang gedeckt,

Wend. Volkslieder II.

auf den übrigen Seiten durch einen Aufwurf von 120

Schritt gesichert.

24) Hrodzisco bei Dobranitz (wend. Do brau c-

«T)i eeBen Süden offen, aber mit einem Abhänge von

200 Fuss , sonst mit einem mehr oder weniger erhabe-

nen, jedoch im Ganzen ziemlich niedrigen Walle um-

geben. Der Bach , an welchem es liegt
,

ergiesst sich

nicht weit davon in das Schwarzwasser (wend. Cornica)

und nahe dabei liegt

25) ein Hrodzisco, % Slunde von Koblenz (wend.

Koblicy) und eben so weil von Neda sc bilz (wend.

Nezdaäecy). Der freie westlich gelegene Theil ist

durch einen gegen 200 Fuss tiefen Abgrund und die

übrigen Seilen durch einen ziemlich hohen Wall ge-

deckt. — Eins der schönsten und grösslen ist das

20) Hrodzisco bei Loga (wend. Lahow), an

einem Wässerchen, das sich in die Cornica ergiesst.

Der Umfang beträgt oben an 3öü Schrill.

27) Hrodzisco bei Kupsohiu (wend. Kopiino),

% Stunde südlich von Kroslwitz (wend. Khröscicy),

an einem Bache, im Westen und Südwesten durch

einen Abhang von 00 Fuss, im Nordosten und Osten

durch einen halbkreisförmigen gegen 20 Fuss hoben

Vorwall gedeckt. Der Kessel dieses Vorwalles ist elwa

10 Fuss lief und iu ihm erhebt sich der llauplwall in

einer Höhe von 30 Fuss. Ein diesem ganz ähnliches

28) Hrodzisco ist zwischen Ostro (wend. Wo-
trow) und Jidlilz (wend. Jjelcy) befindlich. So-

wohl das eigentliche ziemlich abgernndele Hrodzisco ist

sehr umfangreich — an 1000 Schritt, als auch der

Vorwall, der an 800 Schrill betragt.

211) Hrodzisco bei Kukau (wend. Kukow), %
Stunde nordöstlich vom Kloster Marienstern (wend. Ma-

rina hwjeda) , auf einem von der Natur gebildeten Hü-

gel gelegen, gegen Norden offen, aber durch einen

Felsenabhang geschützt.

Dieses wären die aus der Heidenzeit herrührenden

Opferplätze unserer wendischen Vorfahren in der Ober-

lausitz , so weit sie sich noch im slawischen Wcnden-

lande befinden. Es dürfte jedoch wohl uichl unpassend

sein , wenn wir auch diejenigen erwähnen , welche sich

in dem verdeutschten, anliegenden Wrndenlaude befin-

den, und wir fuhren daher noch an

30) das Hrodzisco bei Prielitz (wend. Protecy)

und

31) ein dergleichen bei Rehnsdorf, 1 Stunde von

Elstra (wend. Halslrow) auf dem sogenannten Stciuberge.

32) Das Hrodzisco bei O eh lisch (wend. Wöl-

iina?), '.'» Stunde westlieh von Kcichenbach.

35
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33) Ein dergleichen bei dem Dorfe Schöps und

zwar nördlich davon. Ein

34) etwas kleineres liegt bei demselben Orte von

dem vorhcrgcnaniiten iu sudlicher Hichtong. Schliess-

lich gedenken wir noch

35) des Hrodzisco in Ebersbacb (wend. Ha-

bracicy), 1 Stunde von Görlitz.

so eben aufgezählte Hrodzisco kennt

dieses aus eigner Anschauung. In dem vom

Haupt herausgegebenen Neuen Lausitzischen

Magazin, Jahrgang 1839, findet sich eine Abhandlung

darüber von dem Or. Cotta, der der bessern Ueber-

sicht wegen auch ein Kärtchen beigegeben ist, auf

welchem man sie der Lage nach verzeichnet findet.

Beigefügt sind noch die Ansichten von den Opferplätzen

bei Kupschen und Kukau. Ein möglichst genaues und

vollständiges Verzeichuiss liefert der Hentamtmann

Prcusker in seiner Schrift: Bücke in die vaterlandi-

sche Vorzeit etc. Leipzig in der Ilinrichssrhen Buch-

handlung ; — und zwar Bd. I. p. 10J IT. and Bd. IL

p. 192 IT. Abgebildet sind dazu ein Hrodzisco bei Schöps,

sowie das bei Oeliseb , ferner bei Kupschen
,

Belgern,

Dobranilz, Koblenz, Doberschau, Göda, Ddhren, Brei-

schen , Grubschilz , Oslro und einige andere , sowie

auch das Spreethal bei Oehna.

In der wendischen Nicdcrlausitt siod mir be-

geworden

1) ein GroziSco bei dem Dorfe Leutben (wend.

Lutol) und zwar südlich davon gelegen. Man ist so

eben mit der Zerstörung desselben beschäftigt, indem

man das Material, aus dem es besteht, nämlich Aschen-

boden als gute Düngung aur die umliegenden Felder

verwendet.

2) Das Grozisco bei Zasow (wend. Gazow),
unweit Kottbus (wend. Cboscbuz). Dieses ist noch

wohl rrljalleu. Eben so auch

3) ein dergleichen südlich von Rnben (wend.

Rubyn), in dessen Kessel man jedoch auch schon

Getreide säet.

4) Ein bei Sülow (wend. £ytow) gelegenes

Grozisco dürfte wohl jetzt schon ganz zerstört sein.

5) Der Burgberg bei Burk (wend. Börkowy)
ist das umfangreichste Grozisco , welches ich in Augen-

schein zu nehmeu Gelegenheit hatte. Da es die dasigen

Wenden Grdd, d. h. die Burg, nennen, so dürfte

anzuuehmen sein, dass sich in dem vom Walle um-

schlossenen Räume möglicherweise ein Gebäude befand,

welches, wie die Sage erzählt, einem wendischen Kö-

nige (Kral), dessen Nachkommen in weiblicher Linie

in dem meist verdeutschten Kaminehen (wend. Kä-

me ri k i) noch heutigen Tages exisliren sollen , zum

Wohnsitze diente. Die auf diesem Platze gemachten

Funde scheinen diese
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VI.

Uyalcktyske Wselakoscje Serbskeje Recje.

Die dialektischen Unterschiede in der
Wendischen Sprache.

(Von

:»5«
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I

Die Sprache der lausitzer Serben «Wällt, wie

schon bekannt ist, in zwei Hanptdialekte, nämlich

in den oberserbischen und in den niederserbischen. Er-

sterer wird in der Oberlausitz, letzterer aber in der

Niederlausitz gesprochen, beide haben jedoch noch, ob-

gleich sie , wie die dem Werke beigegebene Karte zeigt,

in einem verhällnissmässig kleinen Räume gesprochen

werden, ihre Unterdialekte, die es vermöge ihrer

Eigenthümlichkeiten dem Kenner der serbischen Sprache

möglich machen, sofort zu bestimmen, aus welcher

Gegend derjenige sein müsse, den er zufälligerweise

sprechen hört. In der Oberlausilz zählt man fünf

solcher Unterdialekte. Als Schrifldialekt gilt der Bu-

di ssiner (Budeski), der auch hierzu am geeignet-

sten ist, weil er zwischen allen Übrigen mitten inne

siebt. Der zierlichste ist der südöstliche oijer der Lö-

bauer (Lubijski), an den Budissiner schliesst sieh

in vielen Beziehungen der Haidedialekt (holanski),

an beide aber der westliche oder Kamenzer (Ka-

meüski) oder auch der katholische (podjanski).

Den Uebcrgaog aus dem Oberserbischen zum Nieder-

serbischen macht der Gränzdialekt (namjezny).

Ohne hier eine erschöpfende Darstellung der in der

Sprache erzeugten und erhaltenen Abweichungen geben

zu wollen , sei es mir wenigstens vergönnt, dem Sprach-

forscher die Besonderheiten , welche die (Julcrdialekte

als solche feststellen , dadurch möglichst klar darzulegen,

dass ich mit Voransletlung des Schriftdialekts aus jedem

Idiom das am meisten Auffällige und zwar

a) in den Vocalen,

b) in den Consonautcn,

c) in den Beugungsfonnen,

*0 i» einzelnen, besonderen Worten
anführe. Dieses mag zuvörderst in solcher Weise mit

den oberserbischen Unterdialekten unter sich geschehen,

hierauf soll eine vergleichende Darstellung der beiden

lausitzischen Hanptdialekte folgen, und den

Brschluss wird, da ich die niederserbisehe Mundart in

allen ihren Schattirungeu noch nicht genau genug kenne,

eine, wenn auch natürlich unvollständige, Aurzahlung

der mir in der Niederlausitz bekannt gewordenen dia-

Der ISbauer Dialekt.

Er lässt die Adverbial- nnd ebenso die Snbslao-

tivendung je wie eili blosses i töne n z. B.

Schriftdialekt Löbauer D. Zu Deutsch.

«lajnje beständig

lubj« lebl lieb

tllj«

dnwanje

rnlif

du Geb«!

ihoij« zboii du Glück

my.li die Gednnkea

wote auje wote nsl an* ilrr Kin he (Mi-««cf

Er lässt hie und da nach 1 statt u ein i hören, z. B.

Ubij

Luban

Libij

Liki£

Sudt Üb«
Ort Liebet

Labui Libui Personenname L.

Lobafhow Llbßi'bow Orlsnnme L.

Er sacht statt des u der untrennbaren Präposition wu
ein (ursprüngliches) y beizubehalten, z. B.

wujkac

»mir»

V» USuki

bcrauigebea

jaarbzen

dir Fi!

koch

hihi-r

«-yilar

wy»k»c

wydr»

wyiokj

wyii

mni myi

In der Löbauer Mundart wird c in vielen

wie tj nnd wenn es nach

stabe eines Wortes steht etwa wie tzj oder wie

sprachen.

z milosej« > u«iio»tje »» Gnaden

pj-Ui »yUcj rachen

nie nurj di« Malter.

Fällen fast

Vocal als letzter Büch-

el gc-
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Man spricht dz wie dz oder auch wie dz , z.- B.
düwka diöwk» die T.cl.trr

Wujeidii W«j«zdii ia t'l>>«t.

Im Dual der ersten Person der Pronomina und Verba

setzt man statt der im Maskulinum gebräuchlichen Form
- möj lieber wi und statt des fcniininaJen - mej ge-

braucht man we, z. U.

laüj moiäj wi muiaj wir beiden Männer
mej iuaje wc ioiii wir beiden Frauen

iij badzemoj wi budzewi wir

dijelac dzjrlae

Der Dativ der Masculina ralionalia lautet stall - ej

u gern auf owi oder ewi, z. B.

aynej, syuu synoui dem Sahne

nnicj mazowi den Mann«
kralej krnlswi dem Könige

kiezu kiieinwi Arm Herrn.

Statt drje, wohl
der oder dyr.

ptarin ich üble

ich

zu sagen

lieb

KI
sein

wir sind

klein

dumm.

Der H*ld«dl»l«kt.

Dieser lirbt es nach den Lippenbucbstaben statt

des schringemiisscu y ein » tonen zu lassen, z. B.
Bnduainrr Dialekt Oaidedial^kl Z« Dcnt.rb

luby lubu

ootty nown

bye hiH*

ny ibt mö inu
aly mnlo

hlupy btupü

Im Localiv nnd bisweilen im Dativ bringt er statt des

im Scbriftdialekt gebräuchlichen Ausgangs - i ein -je
in Anwendung, z. B.

na dwori nu dnnrje nuf dem Hufe
w fwjeri w awjerje

jn ier Welt
w Bodciioi w Bii-Jciiuje j B Bndi«in
k zrudobi k znidubjc zur Traner.

Im Nominativ pluralis behandelt er die Substantiv» ra-

lionalia nebst ihren Adjctüveu, wie Nomina irntliona-

lionalia, z. B.

«ulke muzjc

diibre rloweki

lube precelje

»täte wojnki

i«jate jajioiloly

rjatic bülcy

roni>he Sl.mjaciy

wuley moznjn

dobri f'louekojo

iubi preceljo

ataci wojaey

aürci japititiitoj«

feni hülcojo

«inozy Slournjo

Die erste Person

er auf - em , - im
cl.cn

ptetu

prii'idn

wobroe'u

ein],

dir rraucD Männer

die (tuten Meuschrn

dir lieben Freunde

die tapfer» Si.ldatcn

die heilten Apostel

die »honen nur.rh.-n

die zahlreichen Slawen.

singulaiis Präsrnüs auf - u pOegt

zu bilden, z. B.

cheem ich will

hiidirm ich werde

plrrem ich Hechte

priiidzcm irh werde kommen
wuhrueim ich werde wenden

irh Ihne

placu

pekn

In der dritten Person

statt der gewöhnlichen schriftgemässen Endung • u, oder
- a gern eine verlängerte auf - eja , z. B.

jdn

bija, „

ktu

jjedn

budo , badin

botujn, n

laku

Jdiej.

bijej.

krjejrja

jjedieja

liuii/i-ja

hotujcja

leerja

Slall e, wenn es in Adjectiven und Parlicipien nach

Lippenlauten als Endbuchstabe und zwar im Nominativ
oder Accusativ singularis zu sieben kommt, setzt er

meist o , z. B.

Inbn dljeeo

wrseln holfo

ale schlagen

nie blühen

lie fahren

aie werden

aie bereiten vor

«i« legen Schlingen.

tobe dijec«

we»elc hivlr.»

k'riwe wfrieno

byln

»wjerjo

bylo

khron

daa liebe Rind

du fröhliche Madchen

die krunrae Spille

gewesen

zwjerjo du labne Thier.

In den Casibus obliquis des Fürwortes wdn, wona, e

sind in der Ilaide Verkürzungen im Gebrauche, welche

von denen des SehriftdiatekU abweichen. Vollständig

heissen die Formen im Gen. jeho, jeje j im Dat.jemo,

jeji , aber corrumpirt

*ho jnh' aein , ihn

je«', j,.' ihm

Ji jej' ibr

Im Nominativ pluralis des Participiums Perfecti activi

ond des Pronomens wöu, wona, e lüsst der Haide-

dialekt den masculiuen Ausgang auf i auch für das Fe-

mininum und Neutrum gelten, z. B.

Zony >a byle Z. au byli Frauen waren e*

Wone uijecb« Wuni dijecha Sie (Frauen) Ringen

H/jcci tu »o bilc Dijeti snsobili lunder haben sich gr«blagen.

Statt des Budissiuer

kurjawa der Nebel

ttar stejec' stehen

knich brjneh der Bauch

kontrawa knslrjawa dir Treppe

dna doja Aet Tages

wvndanjo wündano neulich

kotwrol kolodiij der Knötriel^Craaart)

prazue kolo kolwrol da« Spinnrad

koiudzej wejnnr der Rademachrr

p„pel pop>l die Asche

brozeÄ brotnja die Scheune

aiyien «y.nja der Geldbeutel

»iieii wiinja die Kirsche

Studien ilodnja der Brunnen

pjrseil pj«.«i.ja da» Lied

tamny hewy jener.
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Dieser wird auch der katholische genannt, weil

in ihm bisher die meisten dieser ConTcssion zugelba-

nen Schriftsteller schrieben. Wegen der in ihm häuBg

angewendeten tiefen Voeale erscheint er neben den

übrigen Mundarten zwar voller, aber deswegen, wie

Herr Jordan in seiner Grammatik richtig bemerkt,

auch gröber.

Er lisst nach Lippenbuchstaben und nach 1 statt y
ein 6 tönen, z. B.

myi BOS die Man«

mvdlo mödto die Seife

py.k pö*k der Sehnt

*T wo ihr

wysoki wösoki hoch

kyt bot gewesen

ly'ko l&ko Bast

Die sebriftgemäss aar

Lrius generis bildet er

je ausgehenden Substanliva neu-

neist auf -jo, z. B.

trewje strowjo

pozaarje poznaejo

twafrnje twarenjo

zboije zboijo

weselje weseljo

ferje Perin

In der Abwandlung der Adjecliva, Participia und hier-

her gehörigen Pronomina masculini und neulrius generis

setzt er im Genitiv und Dativ statt - ebo , - tma lieber

die Gesundheit, Heil

das Erkennen

da* Gebäude

da* Glück

die Freude

Mukeb« btukohn de« düstere

diiwcho dxiwjoh« de« wildea

tebo loho dieses

m i>j«-L ii mr.joho «eine«

twnjebo twojoho deines

prjenako prjeujoho des ersten

dem falben

•araema dem alleinigen

jemu ihm

awojemu swojoma (einem

Ijenrmu Ijenjomu dem Tanten

taöemu
"

tnnjomu dem billige*.

Nominativ pluralis der Substantiva rationalia bildet

auf - ojo lieber - owjc, z. B.

kralejo

- knezojo

nunojo

jandzeloj«

Scrbojo

seüenjo

Bemerkung. Die beiden

krnlowje

nazo*je

knezowje

nannwje

jaadzelowja

Serhouje

»enijanowje

die Künigo

stau krewje, de«

die Herren

die Väter

die En^cl

die Wendea

die Edelleate.

owje and - ejt> «ind «treng

Denn eben«« , wie man

,
kreje and khoroj e, Ii

«tat! kbnrvwje spricht, «a werfen di«

Budissiner der leichtern Aassprarhe «egen des w in

kralnwje
,
muiowje n. s. w. weg nnd müsitea nan

eigentlieh, wenn sie das e nnrh einem weichen Con-
«onanten, wie dies sonst die westlichen Wenden thun,

aacb hier nicht ebenso in o verwandelten, kraleje,

muzoje sagen. Die Haidewenden fnasen sieh , wi«
bereits geneigt wurde, nach kürzer and sagen, indem
•ie das die Wurzel und die Beugungssylbe unter sieh

verbindende o wegwerfen , ohne Weilares kralje,

muije, jendzelje etc.

Statt des in einigen Substantiven masculini generis ge-

bräuchlichen Ausgangs - el beliebt er - er, z. B.

dobrneel dobroeer der WobllbÜter

stworii'el slworicer der Schiiuler.

Steht c in der Conjugation als Endvocal nach einem

weichen Consonanlen, so setzt

Strichen des Westens o, z. B.

man dafür in einigen

jo

ace maro

prlädin priiidz*

padoe päd»
scelo arel«

her. berin

er (sie, es) ist

ihr habt

er wird komme«

er tollt

er leariet

WI

auf • ose" zu

Statt das Verbum sogleich vom Wurzelworle zu bilden,

belieben einige katholisch-wendische Schriftsteller dasselbe

auf eine, der Volkssprache

Weise von den entsprechend«

verfertigen, z. B. Tür

«welle sehreib«« sie «wjatoscie

rozmnohoscie!

zjennscic

wobzrlnoseic

iadnscic

tjinnseic

zjenocie

iadac

tyüe

prekrnsnic

vermehren

vereinigen

bedauera

verlangte

Ängstigen

prekrasnoscic verherrlichen

so zradowac so radnsrie sich freuen

zawjesc"ie »nujestoscie versichern.

Als besondre, für sich bestehende, oder

gebildete Wörter wären etwa zu merken

Budlssiulsch

njebdie

zwonkomny

nulrkoinny

pornjo

jnko

khwatba

»lijiku

brjesaje

ert, rt

Westlich

trebaj

wankorny

«nutrnity

Za Deutsch

etwa

insserlich

hako

khwuta

wöjstwo

drjemio

bort

Jjezu.

wilki

jutry

j.trje

n ie, als

das Lob

das Heer

die Börde

der Mund

Osle

wilrje
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fciiom

bircm

jenoi

kai

tri

hluboki

finwek

dejic

stai-

wiera

hob

w«tmol»ic

juiom
,
joi

ino

jenoj

tej

woblico

hnboki

clojrk

dnjic

stojee

wcora

fazola

wotaitowiö

bordaski

dncbonny

sridomny

mellitus

skatki Hoic

wiitkon

bordoy

durhoway

widzowny

inodtitba

skulkowac

psitk&a

pcoJa and psoia die Biene.

schon

cor, allein

wie

aacb

du Ajigeaiehl

tief

der Mensch

melken

stehen

gestern

die Bohne

antworten

edel

herrisch

geistlich

*u-litb:ir

das (icbet

werktbgtig sein

ein Jeder, alle

sehe Mundart selzt, während die oberwendisdie 6

z. B.

roia roia die Rase

briioje broinje die Scheune

strüzir so strozil so erschrecken

pruzny prozny leer

klöto Molo der Koth

brosda brozda Forche

brOaa brona Jic Erz/e

»lit plot der Znnn

statt o eiti a, wie im Nie«

boran baraa der Widder.

z. B.

Er gebraucht statt o ein c, wie dies in der uiederwen-

> z. B.

Dieser bildet in so fern den Uebergang aus der

oberwendiseben in die niederwendische Mundart, weil

er bereits Mebreres , welches eben die letztere von der

erstem als wesentlich verschieden erscheinen lässt, als

ihm eigentümlich besitzt In Bezng auf die Vocale

ist zu merken,

dass er a, wenn es zwischen zwei weiche Coi

zn stehen kommt, ebenso wie die

Mundart unverändert stehen lässt, z. B.

eb

boz bez der Holländer

much mech das Maos

pos »es der Hand
wotna welna die Wolle

tun

wen

ten

WOZDVC «rezaue nehmen

je j» er (sie, es) ist

iipa

ljePJi

iiwot

Zita

eio Taanzapfen

iN.b.hl.

Kedersrblir

besser

reicher

der Leib

«oüec

prasci:

i ra u 1 r: r

dzerzac

wonjae

prasse

»molar

duften

fragen

Perhlebrikaot

fünf

Mundart, hier und

pec pjac

diewec dzcwjar

diccel di.cel

Er liebt, wie die niede

da statt - je ein i, z. B.

»pjcoae spiwac siageo.

Er setzt dort 6 , wo dies die niederwendische Mundart

thut, während die oberwendische ein blosses o hat, z. B.

wona wöua sie

mijc

swojeno swojema dem seiaen

kosa kuza die Zirge

koia köia die Haut

wojak wnjak der Soldat

»ojo »i'ijn die Deichsel

boie h.'.ie Gottes.

Er selzt wie die niederwendischc Mundart statt i ein y
nach s, z, z. Ii.

äyika

äydlo

sypa

tjepjy

bohatiy

iywot

iyta die

Nach dem Adspirativ h selzt er wie die

Mundart stall i ein y, z. B.

hiiee byäce noch

bic hye geben

bikaw, bykawa der Schlacken.

Betreffs der Consonanlen ist zn merken , dass der

Grinzdialekt auch darin einige IVbereinstiminung mil

der niederwendischen Mundart stattfinden lässt.

Er verwandelt, wie diese, c immer in c, z. B.

risty cysty rein

niee nee das A lmert

weeor »eeor der Abeod

iorny eerny, earny Schaar»

eakae cakae

»öcko wöcko

saknitka saknieka

Er selzl ansUlt des radicaleu Ii

z. B.

das Aar«

das Hockrhin.

g wie im Nieder-

Er hat in denselben Füllen o, wo es die niederweudi-
j

brjAh brjög das lTer

twaroh tvarog der (Juark

tub Uf der Moor»

Lora gir. der Berg

bola gM. die Haide

gnjezd. das >r«t
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w.hei

»üben

wogen

WUJEf Q

du Feeer

die Kenernj

jehnjo jngaje L'ooi

Er hat ansiait des oberwendiscben kb ein cb wie die

niederwendische Mundart, Z. B.

kfcery tkiry krank

khwalit chwalij laben

kkedojta chödola die Hexe, Alp

khedile ckUüi geben , wandeln

akhilie aehylie neigen

khwila ebwlla die Mute, Zeit

kkijaa cbojoa die Kiefer

kkowae' ebowae' bergea

khwaUe ebwalac eilea

kkedy ehadjr arm

khreay chremy labm

kbmet

kbljeb

kbiudk cblodk der Sekatlea

in Beziehung auf Formalion and Abwandlung der No-
mina findet auch einige Gleichmässisjkeit zwischen dem

Gränzdialekt und der nirderwendischen Mundart statt.

Der Gränzdialekt bildet «ine Anzahl Substantivs

generis, die der oberwendisebe Schriftdialekt

- jo, - o ausgehen lässt, auf - je, z. B.

brjeajo brjeaje die Bürde

wnnjn wnnj« das Kohenler

pL'.mjo al&mje die Flamm«,

der Samen

koto

jehnjo

kiil«

karjo

rrnnje

jagaje

kiaUe

karje

swjerjo

ekele

te(j.

dia Kiad

du Lanni

du Zicklein

das jnage Hubn

du Ferkel

du Kalk

das Tbier

dai Viehakaeje

Er liebt ist Nominativ dnaüs der Substantiva mas-

geneii« den Ausgang - a, wie im Niederwendi-

schen. Die oberwendisebe sebriftgemässe Endung ist

- aj , z. B.

synaj »ynn die beiden SSkae

die beiden Wagen

dir bcitlfB

wuta die beide. Biel.

Ebenso setzt er nach Art der niederwendischen

Mundart im Daliv, Sociativ und Localiv dualis sUtl

des schrjngeniässcn oberwendiscben - aj ein - a, z. B.

Wead. Velkslieder II.

tyauy lysw diesen beiden

t dwjemaj s dwjeaia

na koajoiaaj na kiqjoma

Im Sociativ des Adjectivs generis fem. setzt er

die vollständige Form auf - eju für die spokopirtc auf

- ej , z. B.

x dubeej weit s dobreja wiln mit getenj WQlea

s sulej holen s mateja gilicn mit dem kleinen Mädchen.

Der Dativ der Nomina masculina ist ebenso wie

bei den Niederwenden, wenn sie ihn verkürzt ausspre-

chen, z. B.

»toirj atetej dam Zanae

dmhej dnehoj dem Geilt

atrachej atrackoj dem Schrecken

lawn, ej lawaj dem Ufwea.

Den Adverbialcomparaüv bildet der Gränzdialekt

ie niederwendische Mundart auf - ej , z. B.

U*r« U*r*J teuer

dale dalej weiter

da* Adr. dete lantet delej kerab.

Den Comparativ der Adjectiva bildet er in den hier-

zu geeigneten Fällen, wie die Niederwenden, auf - ejiy,

a, e, z. B.

drubaitl drobaejey feiner

modriÜ madrejiy klüger.

Den Superlativ bezeichnet die Vorsylbe n e j , wie

in der niederwendiseben Mundart, z. B.

aajyeaü aejljeany der beste

aajtvati nrjtaäiy der weklleilate.

Bei den Ordinalzahlen schiebt er geeigneter Weise

ein s vor die Endung - ly, a, e ein, wie die nieder-

wendische Mundart, z. B.

dwaanty dwaauty der iwallte

triaaty trinuty der dreixrbale

ityraaty ityrauty der viereebate

dwaeety dwadieity der xwaniigite.

Auch bildet er die Numeralzahlen ähnlich dem Nie-

, z. B.

jednuee ellf

dwanaee dwaaaice xwelf

dwareri dwadiefen swanxig

trieell tridseaea dreistig

Dieses wäre wohl so ziemlich Alles , was im Gränz-

dialekte als übereinstimmend mit der niederwendischen

Mundart anzugeben wäre und zwar in Beziehung auf

Vocalisation
,
Consonantenanwendung und Formation des

Nomens, Pronomens, Numerale, Adjectivs und unter

Umstanden auch des i'artieips. Die in beiden vorkom-

menden gleichmässig gebrauchten, aber von der ober-

wendiscben Schriftsprache abweichenden Ausdrücke,

ter unten. Mit dem Haidedialekt stimmt er
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er im Locativ und Datir stall der Endung auf

- i ein - je setzt, z. B.

k wntrobi k wnlrobjo zum Herzen

w Maiakowi w Muiakowje in Mnskan

w Bjctcj WodÜ w Bjctej Widije in Weiaawaaaer

na dnbi a* dobje aar der Kirbe.

Eben so, wie der Haidedialekt, formirt er im No-

minativ pluralis die Nomina rationalia mit denen , ibncn

etwa beigesetzten Adjecliven etc. , z. B.

zli paduii zte padnchi die b»»n Diebe

«idni »Ivnkejo »odne miyaiki die Waaserm älter.

In gleicher Art, wie der Ilaidedialekt, bildet er die

erste Person singutaris Praesentis bei den hierzu geeig-

neten Verbis statt auf - u immer auf - cm, - im, z. B.

mlocn mföeim ich dresche

Bieta üerem ich kehre aas

seka aecem ich mühe.

In der dritten Persop pluralis Praesentis setzt er

sebrirtgemässen Endung - u, - a, gern die

-eja, wie der Haidedialekl, z. B.

cuja enjrja sie fühlen

duja dajeja sie bl.se»

atuerdia »merdieja sie »linken.

Ganz so , wie der Ilaidedialekt
, gehraucht er im

Nominativ pluralis Perfccti activi und des Pronomens

wön, wona, e den masculinen Ausgang i auch bei

Substantiven feininini und neulrius gencris, z. B.

hnley an pfadlc göley ia pfadli die Mädchen

wnnepowedaeba wonipowedacha aie (die MHdcben)

jebneca in Um jagneca an tarn Lämmer sind dort

bjehate bjegali umhergelaufen.

In allen übrigen Beziehungen stimmt der Gränz-

dialekt mit dem Schriftdialekt der Hauptsache nach so-

wohl in der Vocalisalion, als auch im Consnuaulismus,

so wie in der Flexion überein.

Nacl eigner Art verwandelt er die Praeposiüon pfi,

prez in tri, tfez, z. B.

pri mal in mni bei mir

prez wodn liez wuda über das Wasser

pripic tripic xulrinkeo

predac tredne verkaufen. /
Als ihm eigentümlich angehörende oder

lieh geformte Wörter wären zu nennen

:

Jiadissiniach Crkntdialckl Zn Pratach

apjriny rjrebly »rbnell

pjckny chjtry hübsch

njakliwy bejny eeklich im Mayen

vitrv wiitry scharf

truna »truna die Suite

trnk slrtik die Schale

Mira

atrniaik

»ailra

da» Sebnittemeascr

die Schüller

1 rj n 1 f < stm»c

prok aamnstrcl die Armbrual, nngeu

jutry jattry Oders

jnlrje \t 1 1 rj e

za julrüim wilrje miaje' überraorjen

zu »rcronsim perejsy dxen vorfreatern (Nw.)

troji.' »irojic bilden

zymnica eulka dos rirher

kwikala »paak
» _ Pal«die kleine £.uk

nierki kopanka die Moide

koadraa kjaber lt r>i>er

kc'ihlira li>s>ca das Wiesel

haäha srumutn die Schande

an nobUduwac »o »izerac sieb unscha

cjerj«

prikbadice

zenem ich jage

»e porac

hotowae' pirti thsn (in vielen Ucden

1 11 11 K C II ^11" *f

«elii wjakiy srüsser

zapocce

zhobic

zatbopi* nnlaopca (^w.)

itraeic verlieren

».etar ebytac werfet (Tf»'.)

bwizdac aialkae n r»;r*a% t\m \))ieiieo

iiawki buikj'.1 betxen

hosyea *4ki» laAfK

twinjti »»lnja des Schwein (Piw.)

truakalca bnlrjanka die Brdbeere

sotobik »ytojaik AI» TwB,a>lali>pzill (S*r \IC llDCIUlgalll ^IW-I

aeo.kae blawkac bcllrn

xajae wochae der Iis*«

kaihi knigty

kotry ebtery welcher

ilo co WM? (?(W.J

il6

Lhmc!

ehto

imel

wer ?

der Llnpiea

weola peAta die Biene

neprecel winik der reind (i>w.)

peeak iwjeenlk rl.f Kam!»er f» ii in i r»

zolma zwat Aia \V»1la»«15 vt ciic

zrjebjo zgrjebje affnm r 1 1 1 1 t\UU9 l U HL U

kcjei kwirW blüben

bdni Iii diher

bjelizny

» olnra

belanki

»ölter*

die HnUen, Sehnten

lubja najspa der Oberiwden

rapak grampuk der Rabe

nrüna gargmia dir Krshc u. s, w.

Dies wäre die auf S. 11». Thl. I. in Aussicht ge-

stellte Uebcrsicbl der oberwendisrhen Mundarten. Sie

ist möglichst gedrängt gegeben und dürfte schon daher,

so wie auch deswegen, weil es die erste derartige Ar-

beit ist, der wiinschenswerthen Vollkommenheit ent-

behren. — Den Gränzdialrkt mussten wir hier bei-

fügen, weil das Gebiet, in dem er gesprochen wird,

fast gänzlich der Oberlausitz angehört. S.
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VII.

Krotkc geograIl*ko-statystyske Wonlsanje

Scrsklch IjuzIcow«
Wot J. E. Smolerja.

Kurze geographisch-stattMische Beschreibung

der wendischen Lausitzen.
Von J. E. Schmaler.
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Das von den Wenden oder Serben bewohnte Ge-

biet liegt zwischen dem 31° 32* und 32° 30* östlicher

Länge and dem 51 9 59" und 51° 6' nördlicher Breite und

enthalt 70 Quadratmeilen. Es gebärt theils tum König-

reich Sachsen (Sasy), theils zum Königreich Preussen

(Prusy). Im erstem sind serbisch Theile des I. und II.

ainlshauplruannseliarilichen Bezirks der Bndissiner

(obertausitziseben) Kreisdirection und eine Anzahl m eiss-

ni scher Ortschaften, im letztern aber Theile der ober-

lausitzischeo Kreise: Hoyerswerda (Wojerecy), Ro-

thenburg (Rolenbdrk) und Görlitz (Zhofelc). In

vorgenannten Distrikten wird oberwendisch gespro-

chen. Der niederwendische Dialekt herrscht in

den unter preussischer Hoheit stehenden niederlausitzi-

sebeo Kreisen: Spretnbcrg (Grddk), Kalau (Kala wa),

Kottbus (Chosebuz) und Sorau (4arow).

Oberhalb Budissin (Budes in) sind als bemerkens-

wertbe Berge zu nennen: Rubeiny hröd (Richters

Berg), Corny bdh (der grosse Steiu), llromadnik

(der kleine Stein), Praiica (der Frageberg), Lubin
(der Thronberg) and Pichow (der Soraer Berg). Im

Süden des Rothenhurger Kreises erbebt sich die Dubra-

wa und t 1
/, Meile nördlich von Budissin die Kaplo-

nica (die Hahneberge). Unweit Klcin-Welka (Wel-
kow) liegt die eine treffliche Rundsicht gewährende

Wiwalca. Bereits im deutschen Gebiete, südlich vom

Corny böh ist der Berg Bjely höh. Weitere Berg

nawen sind mir leider nicht bekannt geworden.

Unter den Waldungen ist sächsischer Scits der so-

genannte Taucherwald , wendisch Tuchof, anzuführen.

Viele Karpfenteiche finden sich in den preussischen

Lausitzen. Auf der Karle sind sie in der Oberlausitz

durch H. (Hat) und in der Niederlausitz durch G.

(Gat) bezeichnet.

Unter den Flüssen und Gewässern, welche die

Wendei durchmessen oder berühren, sind — wenn wir

jehen — zu nennen: Nysa

(die Neisse), Bjely Sepc (der weisse Schöps), Cor-
ny Sepc (der schwarze Schöps), Wöliinka (die

Oelse), Lnbata (das Löbauer Wasser), Sprewja
(Niederwendisch Sprowja, die Spree), Cornica
(das Schwarzwasser) , Bjely Halstrow (die weisse

Elster) und Corny Halstrow (die schwarze Elster).

Dazu kommen noch die Redlica (Redlitza) bei Kreba,

die oberhalb Muskau (Muzakow) in die Neisse fal-

lende Lnknica oder Leknicka (Lucknilza) und die

weiter unten in die Neisse fliessende RadoSniea (Ra-

doschoitza). In der Niederlausitz ist noch die Malksa
(Malkse) und dann die durch Vetschau (WjetoSow)
fliessende Tfisocha (Tschischoeba?) zu nennen. .Der

eine der grossem Spreearme, deren es im Spreewalde

(Blöla) eine grosse Menge giebt, beisst Mntnica
(Mulnilza). Ausserdem wurden mir noch folgende ge-

nannt: Btosnica, Groblica, Mlvüska, Pfeenik, Srebe-

nica, Todski und Werbowna.

Die Bevölkerung des slawischen Gebiets in den

Lausitzen hält gegen 739 Ortschaften und Ansiedelun-

gen besetzt und beträgt 164,000 Seelen*). Bei der

Zahlung schien es rathsam, durchschnittlich y10 der

Städtebewohner als deutsch anzunehmen. Da es noch

ausserhalb der auf der Karte angegebenen Begrenzung

des Wcndenlandcs — besonders in der Niedeiiausilz —
viele Wenden giebt, die zwar anter sich slawisch spre-

chen, aber deutschen Gottesdienst besuchen müssen, so

haben wir diese als mit den im wendischen Gebiete

wohnenden Deutschen ohne Weiteres als gleicbzählig

angenommen, obgleich demgemäss wohl noch der Vor-

theil auf deutscher Seite sein dürfte.

In religiöser Beziehung zerfällt die Bevölkerung in

153,000 evangelische und in 11,000 katholische Chri-

sten. — In 05 Pfarrkirchen wird wendisch gepredigt

und es sind dabei 114 Geistliehe angestellt. — Man

Ut die Tkl. I. S. t.
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zählt 190 Schulen, in denen 206 Lehrer Unterricht in

wendischer Sprache crlheilcn oder doch erlhcilen sollten.

Die Oberleitellz. Hörne J>uaLlrjr.

(Ciir*ji iiL< l.u*y<v.)

Die wendische Oberlausitz liegt zwischen

dem 31° 37' und 32" 30' östlicher Länge und zwischen

dem 51" 36' und 51° 6' nördlicher Breite. Sic /erfüllt

in eineu sächsischen und in einon preussischen Aulhril

und umtost 5 IS Orlscharten und Ansiedelungen auf

38 Qmidralmeilen.

Den erstem bilden Theile des I. und II. amtshaupt-

maunschaftlichen Bezirks der ßudissiner Kreisdi-

reclion, so wie mehrere dazu geschlagene meissnische

Ortschaften mit 52,800 slawischen Bewohnern. Hier-

von bekennen sich 44,800 zur evangelischen und 8000

zur katholischen Kirche. Den evangelischen Serben

wird von 33 Geistlichen in 26 Pfarrkirchen slawisch

gepredigt und sie besitzen 53 Schulen mit 50 Lehrern.

Die Katholiken haben 5 Kirchen mit 10 Geistlichen und

9 Schulen mit 9 Lehreru. — In Sachsen gibt es daher

31 Kirchen, in dr von 43 slawisch Geistlichen

Gottesdienst gehalten wird und 62 Schulen , in denen 08

Lehrer den Unterricht vermittelst der slaw ischen Sprache

crlheilcn oder doch erlhcilen sollten.

Den preussischen Antheil bilden Theile des Hoyers-

werdaer, Kothen burger und Görlitzer Kreises

mit 39,200 slawischen Bewohnern , wovon sieb 36,200

zur evangelischen und 'MUH) zur katholischen Kirche

bekennen. Deu erstem wird in 22 Pfarrkirchen von

24 Geistlichen slawisch gepredigt und sie besitzen 44

Schulen mit 47 Lehreru; die Katholiken haben 2 Kir-

cheu mit 4 Geistlichen und 4 Schulen mit 6 (?) Lehrern.

— Im Ganzen gibt es dalier in der preussischeu Ober-

lausitz 24 Kirchen mit 28 slawischen Geistlichen und

48 Schulen mit 53 slawischen oder doch slawisch sein

sollenden Lehrern.

Die Gesammtzahl der Oberwenden beträgt

92,000 Seelen. Sic besitzen 55 Kirchen mit 71 Geist-

lichen und HO Schulen mit 121 Lehrern.

NB- Im nachfolgenden Orts- Verzeichnisse bedeutet

B. I. = erster und B. II. = zweiler aoils-

baupliuannscba Midier Bezirk der Budissincr Kreis-

direclion; M. = Mrissnisch; G. = Kreis

Görlitz; IL = Kreis Hoyerswerda und

K. = Kreis Rothenburg.

1) Bacoü, nja, m. Storche oder Baten, auch Pathen

genannt, im Kreisdireclionsbezirk Budissin I.

2) lialak, a, m. Muhle Balak an der Spree, im Kreise

Hoyerswerda.

3) Banecy, c, pl. Panuewilz bei Ncschwilz (Neswa-

cidlo). ß. I.

4) Barbuk, a, m. Bernbruch bei Kameuz (Kaiheiic),

mit evangelischer Schule und 1 Lehrer. B. I.

5) Bart, a, m. Baruth mit ev. Kirche und 1 Geist-

lichen, Schule und 1 Lehrer. B. II.

6) Baruthcr Berg (?) im Kreise Kothenburg.

7) Basic y, c, pl. Baschitz mit ev. Schule und 1

Lehrer. B. I.

8) Bazlicy, c, pl. Njeniske = »mskcB.Deutsch-

Baslilz mit ev. Schule uud 1 Lehrer B. I.

9) — Serske B. Wendiscb-Baslilz. B. I.

10) Bedricbecy, c, pl. Friedersdorf a. d. Spree. II.

11) Bcdrusk, a, m. ßederwitz. B. I.

12) Berwald, a, in. Beerwatde a. d. Spree. H.

13) Bczdowy, w, pl. Klein-Parlwilz. H.

14) Birkenrode (?). B. I.

15j Bjecicy — Beiicy, c, pl. Pitschwilz. B. I.

16) Bjela — Bela, eje, f. Biela bei Kamenz. B. I.

17) Bjela Hora, ejev, f. Belgern. B
k
IL

18) Bjela Woda = Bela W., eje y, f. Weisswas-

ser mit ev. Schule und 1 Lehrer. K.

19) Bjeleecy = Belcecy, pl. Ebendörfel. B. I.

20) Bjclecy = Bclecy
, c, p. Bellwitz. B. II.

21) Blöcanc =: ßloc'any, n. pl. Plötzen. B. II.

22) Blohasecy, c, pl. iMoascbitz. B. I.

23) Blud, nja, m. Bluuo, mit ev. Filialkirche von

Hoyerswerda (Wojerecy) , Schule und 1 Lehrer. IL

24) Bobolcy, c, pl. Wulke B. Gross-BubliU. B. I.

25) — Male B. Klein-ßoblilz. B. I.

26) — Nowe B. Neu-BobliU. B. I.

27) Bohow, a, m. Halendorf bei Poslwilz (Bude-

steey). B. I.

28) Bohow = Wbohow, a, m. Uebigau. B. I.

29) ßojswocy, c, p. Klein-Postwitz. Auf der Karte

fälschlich: Bojswojcy. B. I.

30) Boki (?), ow , pl. Bocka. B. I.

31) Bölbercy, c, pl. Bolbritz, mit ev. Schule und

1 Lehrer. B. I.

32) Bonecy, c, pl. Bennewitz. B. I.

33) Boranecy, c, pl. Bornitz. B. 1.

34) Börduc, a, m. Neu-Driewitz. H.

35) Bork, a, in. Burk bei Budissin, mit ev. Schale

uud 1 Lehrer. B. I.

36) Bork, a, m. Burk im Hoyerswerdaer Kreise, mit

ev. Schule und 1 Lehrer. II.

37) Uörkamor, a, m. Burghammer, mit Filialkirche

von Sprcewilz, mit ev. Schule und 1 Lehrer. II.
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38) Boros£owsky ihlyn, eho a, m. Bäruscbmüble

bei Tatsehwitz (Taceey). H.

39) Börse, cje, f. Forslcben oder Forste. Dotlia

B. Lang-Förslcheu , mit ev. Kirche und 1 Geistlichen,

Schule und l Lehrer. R.

40) — Horna B. Ober-Förslcben. B. I.

41) — Ksiwa = Kiiwa B. Krumm-Forslchen. B. I.

42) — Mala B. Klein-Förstchen . B. 1.

43) — Pjesacna = Pesacna B. Sand-Försteben. 11.

44) — Slona B. Salz-Förstchen. ß. I.

45) Boscr.y, c, pl. ßuschwilz, mit ev. Schule und

1 Lehrer. B. I.

46) Böscricy, c, pl. Buschrritz. .M. zu B. I.

47) Bewoschmühle (?) bei Hoyerswerda. Ii. .

48) Bozaukecy, c, pl. Basankwitz. B. I.

49) Brana(?), y, f. Brohna bei Malsitz. B. I.

50) Brjemjo = Bremjo, riienja, n. Bremen. B. I.

51) Brjezarnja= Brezarnja (?), nje. f. Brösern. B.I.

52) ßrjezank = Brcxank, a, m. Briesank. B. I.

53) Brjezow = Brezow, a, m. Biosau. B. I.

54) Brjezowka = Brrzowka , i, f. Ualbendorf. 11.

55) Brjezynka = Brezynka, i, f. Bricsiuk. B. I.

56) Brjelna = Brclna, eje, f. Bröthen, mit ev.

Schule und 1 Lehrer, rf.

57) Brjezki = Brczki, ow, pl. Briescbko. II.,

58) Brjezniey = Brcznicy i?), c, pl. Brie*spitz. B.II.

59) Brori, nje, f. Brabne bei Kadibor. B. I.

60) Brösiukmü'hle (?) bei Schwarzkollm. H.

61) Brunecy (Brunojce), c, pl. Breunsdorf". R.

62) Brusy, ow, pl. Prauske. R.

63) Buda, y, f. Buda. B. II.

64) Budcstecy, c, pl. I'oslwitz, mit ev. Kirche und

t Geistlichen, Schule und 1 Lebrer. B. I.

65) Hudesln, a, m. ßudissin oder Bautzen, mit

1 evangelisch-wendischen Kirche und 2 Geistlichen,

Schule und 1 Lehrer? mit 1 katholisch-wendischen

Kirche und 2 Geistliehen, Schule (?) und Lehrer (?).

— Budeski, a, e Budissinisch.

66) Budesink, a, m. auch Maly B. Klein-Bautzen,

mit ev. Kirche und 1 Geistlichen, Schule und 1

Lehrer. B. I.

67) Bukccy, c, pl. Hochkirch, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen (und l Ilülfsprediger) , Schule und 3

Lehrern. B. II.

68) Bukojna, y, f. Buchwalde. B. II.

<'!>) Bukojna, y, f. Buchwalde. II.

70) Bukowka, i, f. Buchholz. B. I.

71) Cympel, pla, m. Zimpel. R.

72) ('.elcbow, a, m. Zillichau. B. I.

73) C ernsk, a, m. Zscbernskc. R.

74) Cisk, a, m. Zeissig, mit ev. Schule und 1 Lehrer. H.

75) Cisowa(?), v, f. Zcissbolz. H.

76) (.jesecy = Ceseey(?), y, c. Zieschitz. B. I.

77) Cjeskecy = Ofrikeey, c, pl. Zischkowitz. B. I.

78) Lorua, eje, f. Zschorna bei liamenz. B. I.

79) Cornej, eje. f. Zschornilz . mit kathol. Schule

und I Lehrer. B. I.

80) (.ornow, a, m. Zschornau. B. I.

81) (Tornow, a, m. Zschorne. AuT der Karle fälsch-

lich: Görna. B. II.

82) Goruy wofel, eho a, m. Schwarze Adler. B. I.

83) Cecbnricy, c, pl. Techrilz. B. I.

84) Ceuiericy, c, pl. Temraeritz. B. I.

85) Gichonc, a, m. Teichnitz. B. I.

86) Cjel no — ÜMoo, eho, n. Zschelln, mit ev.

Schule und 1 Lehrer. Auf der Karte fälschlich:

Tljelno. R.

87) Cj etow = Crtow, auch Cytow, a, m. Telta. G.

88) Dalier, c, pl. Dalitz. B. I.

89) Daranicy, c, kl. Daranitz. B. I.

90) Darin, a, m. Dahren. M. zu B. 1.

91) Daski, ow, pl. Deschka. H.

92) DaÜn, a, m. Gross-Debsa, mit er. Schule nnd

1 Lehrer, ß. II.

93) Debsecy, c, pl. Debscbilz. B. I.

94) Debsk, a, m. üchschke. B. I.

95) Delany, n, pl. Dohlen. B. 1.

96) Dcmiey, c, pl. Demitz. B. I.

97) Dcmjany, n, pl. Diehmen. B. I.

98) Dobernicy, c, pl. Döbernitz. B. I.

99) Doberäicy, c, pl. Doberscbitz. B. I.

100) Dobra, eje, f. Döbra. B. I.

101) Dobranicy, a, pl. Dobranitz. M. zu B. I.

102) Dobricy, e, pl. Dobritz. B. I.

103) Dobrusa, Sje, I. Doberschau. M. zu B. I.

104) Dolhacicy, o, pl. Dalgowitz. B. II.

— Drasicy s. Trusecy.
„

105) Drjeiin = Dofcia, a, m. Dretschen, mit er.

Schule und 1 Lebrer. M. zu B. I.

106) Drjcnjow = Dnojow, a, ro. Thräna. R.

107) Drjetwcj = Drftwej , eje, f. Zcrra. II.

108) Drjewcy = Drcwcy, c u. row. Driewitx. H.

109) Drohy. ow, pl. Droben. B. 1.

110) Urozd/.ij, a, m. Drebsa. B. II.

111) Drüzkecy, c, pl. Drauschkowitz. B. I.

112) Dubc, a, in. Daubitz, mit ev. Kirrhc für Wen-

den und 1 wend. Geistlichen. R.

113) Dubo, eho, n. Dauban. It.
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114) Dubrawa, y, f. Gross-Dubrau. B. I.

115) Dnbrawka, i, f. Klcin-Dubrau. B. I.

116) — Dubrauke. B. H.

117) — Holeiowaka D. Holsch-Dobraa. B. I.

118) — Lupjanska D. Luppscb-Dubrau. B. I.

110) Dubrink, a, m. Dabrink. H.

120) Dyrbaeh, a, m. Dörrbacb. B.

121) Dzerikecy, c, pl. Denkwitz. B. I.

122) Dzewin, a, m. Gross-Düben, mit ev. Schule

und 1 Lehrer. R.

123) Diiwodicy, e, pl. Siebte. B. I.

124) Dijeznikeey = Dz&nikecy, e, pl. Singwitz.

M. zu B. I.

125) Fasanengarten (?) bei Neuwiese. H.

126) Fleissig bei GulU (Hucina) (?). B. I.

127) Förbark, a, m. Zedlig. R.

128) Gränze bei Raxkelwitz. B. I.

129) Haj, a, m. Grünbusch. B. I.

130) Halownja, nje, f. Alaunwerk bei Moskau. R.

131) Hammermühle bei Nardt (?). II.

. 132) Hamor, a, m. Boxberg, mit ev. Schule und 1

Lehrer. R.

133) Hamoräc, a, m. Hammerstadt. R.

134) Haslow, a , m. Dreikrctscbam. B. I.

135) Hat, a, m. Teiche. B. I.

136) HbeUk, a, m. Gebeizig, mit er. Kircbe «nd

1 Geistlichen , Schule und 1 Lehrer. Horni B. Ober-

G. Dclni B. Nieder-G. R.

137) Hermanecy, c, pl. Hernisdorf, mit ev. Schule

und 1 Lehrer. H.

138) Hlina, y, f. Gleina. B. I.

139) Hnaiecy, c, pl. Gnaschwitz, mit ev. Schule

und 1 Lehrer. M. zu B. I.

140) Hodzij, a, m. Godau, mit ev. Kircbe und 2
Geistlichen, 1 Schule und 2 Lehrer. Bf. zu B. I.

141) Hola (Göla), Ije, f. Haide. R.

142) Holeiow, a, m. Holscha. B. I.

143) Hotnelanski mlvo, ebo, a, m. Hammelmüble. H.

144) Uora, y, f. Gut«. B. 1.

145) Hora (Grfra), y, f. Berg. R.

146) Hörka, i, r. Horke bei Räckelwitz. B. I.

147) - Delnja H. Nieder-G urik , mit ev. Schule und

1 Lehrer. B. I.

148) — Hornja II. Ober-Gurik, mit ev. Schule und

1 Lehrer. M. zu B. I.

149) llorsow, a, m. Horscha. R.

150) Hory, ow, pl. Bergen, mit ev. Schule und 1

Lehrer. II.

151) Hösk, a, m. Iloske. U.

152) Hownjow, a, m. Oehna. B. I.

153) Hozena(7), y, f. Hosena. H.

154) HrodiiUo, a, n. Gröditz, mit ev. Kircbe und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. II.

155) Hrubelcicy, c, pl. Grubschilz. B. I.

156) Hrubodicy, c, pl. Grubtitz. B. I.

157) Hudina, y, f. Gutta, mit ev. Rirchc und 1

Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. I.

158) Hunjow, a, m. Uhna. B. I.

159) Huska, i, f. Gaussig, mit ev. Kirche und 1

Geistlichen, 2 Schulen und 2 Lehrern. B. I.

160) Jablonc, a, m. Gablenz, mit ev. Kircbe und

1 Geistlichen, 1 Schule und 1 Lehrer. R.

161) Jama, y, f. Grube. B. U.

162) Jamno, ebo, n. Jahmen. R.

163) Janecy, c, pl. Jannewitz. B. I.

164) Jatsjob — Jalrob, bja, m. Jetscheba. B. 1.

165) Jasonca, y, f. Jeßnitz bei Marieualern. B. I.

166) Jawora, y, f. Jauer. B. I.

167) Jawornik (7), a, m. Jauernik. B. II.

168) Jerikecy, c, pl. Jenkwitz. B. I.

169) Jensecy, c, pl. Johnsdorf. B. I.

170) Jerchccy(?), c, pl. Jerchwilz. R.

171) Jesecy (7), c, pl. Jäschilz. B. I.

172) Jitk, a, m. Eilrich. B. I.

173) Jitro, a, n. Milstrich, mit ev. Schule und 1

Lehrer. B. I.

174) Jjelcy = Jfclcy, c, pl. Jidlitz. B. I.

175) Jjetocy — Jftocy, c, pl. Eulowitz. B. I.

176) Jjezow — Jeiow, a, m. Jesau. B. I.

177) Kaiicy, c, pl. Katschwitz. B. 1.

178) kniametae, a, m - Kamenz, mit evangelisch-

wendischer Kirche und 1 Geistlichen. B. I.

179) Käme na, eje, f. Kamina. B. I.

ISO) Kamenej, e, f. Kamenau. B. I.

181) Kanecy, c, pl. Kannewiu, mit cv. Schule und

1 Lehrer. 31. zu B. I.

182) Kanicy, c, pl. Kanitz Cbrislina. B- I

183) Karlsbrunn O- U-

184) Kaslow, a, m. Kasalau. B. I.

185) Kasow, a, m. Quoos. B. I.

186) Kasicy, c, pl. Kaschilz. B. I.

187) Ketlicy, c, pl. KittüU, mitev. Kirche and 3 (?)

Geistlichen , Schule und 2 Lehrern. B. II.

188) Khelno, eho, n. Köln. B. I.

189) Khojnica, y, f. Kunitz. B. I.

190) Kholm, a, m. Kollm oder Stein-Kolln , mit ev.

Kirche und 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. R.
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191) Kbotmc, a, m. Bjely= BHy K. Weiss-Kollm,

mit er. Schale and i Lehrer. H.

192) — fioroy K. Schwarz-Kollm , mil ev. Kirche and

1 Geistlichen, Sehale and 1 Lehrer. H.

193) Khrösc*icy, e, p). Krostwilz, mit kath. Kirche

and 2 Geistlichen , Schale und 1 Lehrer. B. I.

194) Khröst, a, m. KrosU bei Milkel. B. I,

195) Kij, a, di. Keule bei Muskau. R.

196) Kina, y, f. Delnja K. Nieder-Kaina. B. I.

197) — Hör nja K. Ober-Kaina. B. I.
" '

198) Kinajchl, a, m. Kühnichl. II.

199) Kisliea, y, f. Ceisslitz bei Klix. B. 1.

200) Kislik, a, m. Geislitz hei Lohsa. II.

201) Kleckec mtyn, a, m. KleUchkomühle. H.

202) Kljetno = Kirtno, eho, n. Kütten, mil ev.

Kirche und 1 Geistlichen, Schule and 1 Lehrer. R.

203) KlukS, a, m. Klix, mit ev. Kirche and 2 Geist-

lichen , Schule und 1 Lehrer. B. I.

204) Kobelin, a, m. Kobeln bei Muskao. R.

205) Kobeln, nja, m. Göbeln. B. I.

206) Koblicy, c, pl. Koblenz. M. zu B. I.

207) Koblicy, c, pl. Koblenz. H.

208) Köbli tz (7). B. 1.

209) Ko^ina, y, f. Kotten, mit kath. Schule and 1

Lehrer. H.

210) Kolbic, a, m. Kolbitz. H.

211) Kolpin, a, na. Kolpen. H.

212) Kolwaza, y, f. Kohlwesa. B. II.

213) Komorow, a, m. Dobry K. Kameraa bei Klix,

mit ev. Schale und 1 Lehrer. B. I.

21 \) — Roztorhany K. Kumerau bei Königs« arthe

mit er. Schule und 1 Lehrer. B. I.

215) Kdriecy, c, pl. Kunnewitz. B. I.

216) Kopofcy, c, pl. Kupprilz. B. II.

217) KopSiny = Kopriny, a, pl. Kopiehin. B. I.

218) Körbigsdorf (?). B. II. •

219) Korccy, c, pl. Georgewitz. B. II.

220) Korlejsky mlyn, Kortitzmühle. H.

221) Kortnicy, c, pl. B. II.

222) Korzym, a, m. Hirschau. B. I.

223) Kose ritz (?). B. I.

224) Kossern (?). B. I.

225) Kosula (?) B. I.

226) Kotla, Ije, r. Kaschel. R.

227) Kotecy, c, pl. Kotitz, mil er. Kirche uod 1

Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. II.

228) Krakecy, c, pl. Kreckwitz. B. I.

229) Kralowski mlyn, eho a, m. Königsmähle. B. I.

230) Krapow, a, m. Krappe. B. II.

We»J. Volkslieder II.

1231) Krwawny mlyn, eho a, _..

232) Kfebja, bje, f. Kreba, mit er. Kirche uod 1

Geistlichen, Schule und 2 Lehrern. R.

233) Krinbelecy, c, pl. Kringelsdorf. R.

234) Kroiica, y, f. Krtinitz. B. I.

235) KruSwica, y, f. Krautchwilz. R.

236) Ksiäow = Krisow, a, m. Krischa, mit er.

Kirche und 1 Geistlichen, Sehnte und 1 Lehrer. G. •

237) Kub&icr, c, pl. Kubscbitz. M. zu B. II.

238) Kukow, a, m. Kuckau, mit kath. Sehnle und

1 Lehrer. B. I.

239) Mulow, a, m. Witlichenau, mit 2 kath. Kirchen

and 4 Geistlichen, 2 Schulen und (?) Lehrern. H.

2W) Kalowc, a, m. Keule bei Wilticbenaa. H.

241) KumSicy, a, pl. Kumschilz. B. I.

242) Kundracicy, c, pl. Günlhersdorf. M. zm B. I.

243) Kunnewitz (?). B. II.

244) Kupelje, I. pl. Marienbad. B. I.

245) Kupoj, e, f. Kaupe. B. I.

246) Kuty, ow, pl. Hermansdorf. R.

247) Kwacicy, c, pl. Quatitz, mit er. Schale und

1 Lehrer. B. I.

248) Lahow, a, m. Loga. B. I.

249) Laz, a, m. Lohsa, mil er. Kirche

liehen, Schule and 1 Lehrer. H.

250) Lazk, a, m. Laske. B. I.

251) Lazowske wowJcrnje,
thyst a. d. S. H.

252) Ledzborcy, c, pl. Taschendorf. B. I.

253) Lebndorf(?) bei Marienstern. B. I.

254) Lejno, a, ro. Lehn. B. I.

255) Lejno, a, m. Lehn©. B. II.

256^
Lejno, a, m. Geierswalde, mit er.

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. H.

257) LemiSow, a, m. Lemiscbau. B. 1.

258) Libon, nja, m. Libon. B. I.

259) Licban, nja, n. Leichnam. B. I.

260) Lindow (?), a, m. Linda. R.

261) LipiJ, a, m. LippiUch. B. I.

262) Lipinki, ow, pl. Leipohen. R.

263) Lipiny, n, pl. Lippen, mit er. Schale und 1

Lehrer. U.

264) Ljesa llora, y, f. =r LJsa H. Lissahorn. B. I.

265) Lj eskej = Les'kej, e, f. Lieska bei Ossling. B. I.

266) L j e s k a = Leska, eje, f. Lieska bei Uhysl a. d. S. H.

267) Ljesow = Lesow (?), a, m. Löschaa. B. I.

268) Ljelon = Lcton, nja, m. Litten. B. I.

269) Lomsk, a, m. Lomske. B. I.

270) Lubachow, a, m. Lubachan. B. I.

pl. LasscbifereJ bei
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271) Lübau, nja, m. Nowy L. Neu-Liebel. R.

272) — Stary L. All-Liebel. R.

273) Luberic, a, m. Mehltheuer. B. I.

274) Lubliosd, a, m. Liebegast. H. ,

275) LublJ oder Ubfj, a, m. Löbau, mit 1 Kirche

lux Wenden und 1 Geistlichen. B. II. »* ;

276) — Stary L. Alt-Löbau. B. II.

277) Lnboz, a, m. Lubas. B. I.

278) Lubns, a, m. Laubusch, mit ev. Schule und

1 Lehrer. H.

279) Luco, a, n. Merzdorf, mit ev. Kirche und 1

Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. I.

280) Lüh, a, m. Luga mit ev. Schule und 1 Lehrer. B.I.

28t) Lüh (Lug), a, m. Lug oder Sagarlug. R.

282) Lüchow, a, m. Laucha. B. II.

283) Lupoj, e,f. Luppe, milev. Schule u. 1 Lehrer. B.I.

284) Lusc, a, m. Lauske bei Nesehwitz. B. I.

285) Lusk, a, m. Lauske bei Kiltlitz. B. II.

286) Lntoböc, a, m. Lulowitz. B. I.

287) Lutyjecy, e, pl. (?) Leatwilz. B. I.

288) Luwocicy, c, pl. Lautilz, mit er. Schule und

1 Lehrer. B. II.

289) Maleliey, c, pl. Mallilz. B. II.

290) Malesecy, c, pl. Malscbwitz, mit ev. Kirebe

und 1 Geistlichen, Schale und 1 Lehrer. B. I.

291) Malsecy, c, pl. Malsitz. B. I.

292) Manjow, a, m. Möttau. H.

293) Marina Hwjezda = M. Hwezda, f. Kloster

Marienstern; gew. Mos Khloiter genannt. B. I.

294) Mediwez, a, m. Medewitz. B. I.

295) Mesicy, c, pl. Mescbitz. B. I.

296) Micha lki t ow, pl. Michalkea. H.

297) Mikow, a, m. Mücka. R.

298) Milkecy, c, pl. Milkwitz. B. I.

299) Mitoraz, a, m. Mühlrose. R.

300) Minakal, a, m. Milkel, mit ev. Kirebe und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. — Milanski,

a, e ; Adjekt. B. I.

301) Mit leim üble (!) bei WiUichenau. H.

302) Mjerkow = Merkow, a, m. Merk«. B. I.

303) Mniiooc auch Miionc, a, m. Möncbswalde.

M. u. B. I.

304) Mochole, a, . Mochbolz. R.

305) Morlkow, a, m. Mortka. H.

306) Mosty, ow, pl. Musta (?). R.

307) Mucow, a, m. Maukendorf. II.

308) Mulkecy, c, pl. Mulkwitz. R.

309) Huzaltow, a, m. Muskau, mit evang.-wen-

discher Kirche und 1 Geistikben, Schale und 1 Lehrer. R.

310) Myiecy, c, pl. Mäaselwitx. M. zu B. 1.

311) Nadzanecy, c, pl. Nadelwilz. B. I.

312) Napac, a, m. NappaUeh. R.

313) Narl, a, m. Nardt, mitev. Schule u. 1 Lehrer. H.

314) Nebcliicy, c, pl. Ncbelschilz, mit kath. Kirebe

und 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. I.

315) Nechaii, nja, m. Nechen. B. II.

316) Nechorn, nja, m. Nechern. B. II.

317) Neradccy, c, pl. Klein-Uahncben. B. I.

318) Neradk.'a, m. Neu-Oppitz. B. 1.

319) Nt's wacidlo, a, n. Nesehwitz, mit ev. Kirrhc

und 2 Geistlichen, Schule und 2 Lehrern. B. 1.

320) ftezdasicy, c, pl. Ncdascbiu. M. zu B. I.

321) Nezoarowy, w, pl. Eiserode. B. II.

322) Nieuiitsch (?). H.

323) Niwsecy, c, pl. Nimmschilz. B. I.

324) Niia wes, eje wsy, f. Niesendorf. Niwianski,

a, e; Adject. B. I.

325) Njecin = Nccin, a, m. Nietben. ß. II.

326) Njemcy = Nemcy, ow, pl. Dörgenhausen, mit

kath. Schule und 1 Lehrer. II.

327) Nosac'icy, c, pl. Nostilz, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. II.

328) Noslicy oder Nowoslicy, c, pl. Bjete =
Bele N. Weiss-Nausslitz. B. I.

329) — Cci'wene N. Rolh-Nausslitz. B. I.

330) — Corne N. Schwarz-Nausslitz. B. I. u. M.

331) Nowa Luka, eje i, f. Neuwiese. H.

332) Nowa Wes, eje wsy, f.. Neudorf a. d. Spree,

mit ev. Schule und 1 Lehrer. B. I.

333) — Nendorf bei Königswarthe. B. I.

334) — Neudorf bei Nesehwitz. B. I.

335) — Neudorf. H.

336) — Neudorf. R.

337) Nowa Weska, eje i. f. Neudörfel bei Gutta. B.I.

33g) _ Neudörfel bei Räckelwilz. B. I.

339) Nowe Mjesto = Mesto, eho a, n. Neustadt,

mit ev. Schule und 1 Lehrer. R.

340) Nuknica, y, f. Nucknitz. B. I.

341) Nydej, e, f. Gross-Neida. H.

342) — Mala N. Klein-Neida. H.

343) — Neida bei Lohsa. H.

344) Ossel (?). B. II.

345) Pakosniea, y, f.

346) — Scbadendorf. R.

347) Palowy(7), w, pl. Pohla, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. I.

348) Pancicy, c, pl. Panschwilz. B. I.

349) Panecy, c, pl. Pannewilz am Taneher. B. I.

B. I.
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350) Parcow, a, m. Groas-Partwitz , mit ev. Kirche

nod 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. II.

351) Pas ternahm iih le (?) bei Wilüchenau. H.

352) Pjeskecy = Peskecy, c, pl. Piskowitz. B. I.

353) Pisany mlyn, ebo a, m. Scbeckmühle. B. I.

354) Plusnikecy, c, pl. Pliskowitz. B. I.

355) Pocapiicy, e, pl. Polschaplilz. B. I.

356) Polpica, y, f. Halbendorf a. d. Spree, mit ev.

Schale und 1 Lehrer. B. I.

357) Pomorcy, e, pl. Pomritz. B. I.

358) Poriicy, e, pl. Purschwitz, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. I.

359) Pöstborn, u, m. B. I.

360) Pozdecy, c, pl. Pasditz. B. I.

361) Praha, "i, f. Prag oder Klein-Prag. M. zu B. I.

362) Praiicy(?), c, pl. Praschitz bei Barutb. B. II.

363) Praskow, a, m. Preske. B. I.

364) Prawodicy, c, pl. Prauske bei Gebeizig. R.

365) Prjeiecy = PrJ-eeey, c, pl. Prischwilz. B. I.

366) Prutccy(?), c, pl. Praulilz bei Krostwilz. B. I.

367) Piezdrjen = Prezdren, nja, m. Brösa. B. I.

368) Psiäecy = PMiccy, c, pl. Preisehwilz. B. I.

369) Psiwci'ey = PHwcicy, c, pl. Preititz. B. II.

370) Psowy, w, pl. Oppitz, mit ev. Schule und 1

Lehrer. B. I.

371) Publik, a, n. Pubük. R.

372) Rabocy, c, pl. Rabitz. B. I.

373) Rad&ow und Hadysow, a, m. Wulki R. Gross-

Radisch, mit ev. Kirche und 1 Geistlichen, Schule und

1 Lehrer. R.

374) — Maly R. Klein-Radisch. R.

375) Radwof, rja, m. Radibor, mit kalb. Kirche und

2 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. I.

376) Rachlow, a, m. Racblau, mit ev. Schule und

1 Lehrer. B. I.

377) — Racblau. H.

378) Rakecy, pl. Königswartha, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, Schule und 2 Lehrern. B. I.

379) Rakojdy, d u. dow, pl. Rackel, mit ev. Schule

und 1 Lehrer. B. II.

380) Ralwicy, c, pl. Ralbilz oder Raiwitz, mit katb.

Kirche und 2 Geistlichen , Schule und 1 Lehrer. B. I.

381) Rancik, a, m. Rehudorf. B. I.

382) Ralow, a, n. B. I.

383) Ratafecy, c, pl. Rallwitz. B. I.

384) Rataka, i, f. Ratzen. II.

385) Rjezak = Rezak, a, ro. Rjesakm. bei Schwarz-

kollm. II.

386) Rjeina = RSzna (?), eje, f. Röschen. B. I.

387) Rodecy, c, pl. Rodewitz. B. D.

388) Roholn, a, m. Riegel. H.

389) Rollmöble (T). R.

390) Rowno, eho, n. Rohne. R.

391) Rozwodecy, c, pl. Rodewilz bei Postwitz. B. I.

392) R<Szant, a, m. Rosenlhal, mit katb. Wallfahrts-

kirche und 2 Ccisüichen , Schule und 1 Lehrer. B. I.

393) Rozany, n, pl. (?) Rosenbain, mit ev. Schule

und 1 Lehrer. B. II.

394) Rudej, ejc, f. Räuden, mitev. Scbuleu. 1 Lehrer. H.

395) Rychwatd, a, m. Reichwalde, mit ev. Kirche

und I Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. R.

396) Salow, a, in. Salau. H.

397) Scerica, y, f. Steinitz, mit ev. Schule. H.

398) Seijecy, c, pl. Stiebiiz. B. I.

399) Sehildaer Mühle (?) bei Zcrra. H.

400) Schwarze Pumpe. H.

401) Semicbow, a, m. Scmichan. B. I.

402) SepSecy, c, pl. Schepsdorf. II.

403) Sernjane, u, pl. Zernc. B. I.

404) Skanecy, c, pl. Kannewitz bei Hochkircb. B. 1.

405) Skarbisecy (Skarbisojce) , c, pl. Skerbersdorf,

mit ev. Schule und 1 Lehrer. R.

406) Skaskow, a, m. Skaske. B. I.

407) Slepo (Sljepo = Slcpo), eho, n. Schleife, mit

ev. Kirche und 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. R.

4flS)*S16nkecy , c, pl. Schiungwitz. B. I.

409) Smeckecy, c, pl. Schmeckwitz. B. I.

410) Smerdzaca, eje, f. Schmerlitz. B. I.

411) Smjelna = Smclna, eje, f. Schmölln, mit ev.

Kirche für Wenden und 1 Geistlichen. B. I.

412) Smochlicy, c, pl. Schmochlitz. B. I.

413) Smolicy, c, pl. Scbmole. B. I.

414) Sobolsk, a, m. Zoblilz. B. II.

415) Sokolca, y, f. Sokulahora. B. I.

416) Sauerluge (?) bei Schmeckwitz. B. I.

417) Sowricy, c, pl. Soritz. B. I.

418) Spaleno, eho, n. Brand. R.

419) Spalje, I, pl. Spohla, mit ev. Schale «od 1

Lehrer. II.

420) Splösk, a, m. Piflitz. Auf der Karte falicbHcb:

Spldsk. B. I.

421) Sprejcy oder Sprejey und Sprojcy,c,pl. Spreewitz,

mit ev. Kirche und 1 Geisüichen, Schule und 1 Lehrer. H.

422) Sprjowy, w, pl. Sprei. R.

423) Stachow, a, m. Stäche. B. I.

424) Starik, a, m. Altmühle bei Müblroae. R.

425) Stroia, ije, f. Warte bei Klix, mk ev. Schale

und 1 Lehrer. B. II.

37»
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426) Str6za, ije, f. Warte b«i Sarchen, mit ev.

Scheie und t Lehrer. H.

427) Slröziilo, a, n. Siroschitz. B. 1.

428) Stires no (Slweün?), a, n. Puchen. B. II.

429) Söliecy, e, pl. SoUchwilz. B. I.

430) Sulser.y, o, pl. Solschwilz, mit kalb. Schale

and 1 Lehrer. II.

43t) Swioeroja, nje, f. Schweinerden. B. I.

432) Sekecy, e, pl. Scheckwitz. B. I.

433) SeJow, a, m. Zescha. B. I.

434) §iboj, e, f. Scheibe. II.

435) Solcikec mtyo, a, m. Schotlschikmühle. H.

436) Spikawy, w, pl. Spiltel. Auf der Karte falsch:

Spilalnje. B. II.

437) Spital nje, n, pl. Spittel, mit katb. Schale und

1 Lehrer. B. I.

438) Slyri Duby, rjoch ow, pl. Viereichen. R.

439) Sunow, a, m. Schönau. B. I.

440) Tacecy, c, pl. Tälsehwitz, mit ev. Schale und

1 Lehrer. H.

441) Thomaswalde (?). R.

442) Torno, eho, n (?) Torno. H.

443) Tradow, a, m. Trado. B. I.

444) Tranje, d u. njow, pl. Thräna. H.

445) Trebicbow, a, m. Trebicbau. B. I.

446) Treienca (Trebency.pl.?), y, f. Steindörfel. B.I.

447) Tfebin, a, m. Trebendorf. R.

448) Trupin, a, m. Trappen. B. I.

449) Trasecy, e, pl. Trauschwilz. Auf der Karte

fälschlich: Draiicy. B. II.

450) Tsi Äony = TK 2., och Un, pl. Dreiweibern. H.

451) Tsjelany ~ Ticlauy, n. pl. Strebla. B. I.

— Tsjelno s. Cjelno.

452) Tucicy, c, pl. Tautewalde. M. zu B.

453) Toroicy, c, pl. Thomilz. B. I.

454) Turjo, eho, n. Tauer. R.

455) Tybelk, a, m. Tiegling. H.

456) Wadecy, c, pl. Wadilz. B. I.

457) Walno(7) bei Nieder- Geheizig. R.

458) Wassenburger Mühle (?). H.

459) Wawicy and Wajicy, c, pl. WawiU. ß. I.

4G0) Weleöin, a, m. Wilthen, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, 2 Schulen und 3 Lehrern. JH. zu B. I.

461) Welkow, a, m. Wulki W. Gross-Welka,

mit ev. Schule und 1 Lehrer. B. I.

462) — Maly W., m. Klein Wdka. B. I.

463) Welkowy, w, pl. Welk««. B. u. M.

464) Wesel, a, m. Wessel. B. I.

465) Wiehowy, w, pl. Weicha. B. II.

466) Wjeska = Weaka, i, f. Lnekaitz. R.

467) Wjeterica = Wetenca, y, f. Sueha W. Därr-

Wietnitz. B. I.

468) Wjetrow = Wftrow, a, m. WeUerau. B. I.

469) Wochozy, z, pl. Nochten, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. H.

470) Wojefeey, c, pl. Hoyerswerda, mit wendisch-

ev. Kirche u. 3 Geistlichen, Schule u. (?) Lehrern. IL

471) Woläinca, y, f. Oelsa bei Löbau, mit ev. Schule

u. 1 Lehrer. Auf der Karte «Ischl. Wöi5inka. B. IL

472) Wdläinka, i, r. Delna W. Nieder-Oelaa. R.

473) — Horna W. Ober-Oelsa. R.

474) — KamentuaW. Stein-Oelsa. R.

475) Wölsinkec mlyn. a, m. Wolschinkmühle. U.

476) Womjalk, a, m. Wouijalk. H.

477) Wo palen, nje, f. (?) Oppeln. B. II.

478) Worcyn, a, m. Wurseheu, mit ev. Schale und

1 Lehrer. B. II.

479; Worklecy, c, pl. Räckelwilz, mit kalb. Sehnte

und 1 Lehrer. B. I.

480) Wösek, a, m. Wulki W. Gross-Ilahnchen. B.I.

481) Woslica Hora, eje y, f. Eselsberg. R.

482) Wöslink, a, m. Ossling, mit ev. Kirche and

1 Geistlichen , Schule und 1 Lehrer. B. I.

4H3) Wöspork., a, m. Weissenberg, mit ev. Kirche

und 2(?) Geistlichen, Schule und 2 Lehrern. B. II.

484) Wotrow, a, n. Ostro, mit kalb. Kirche uud

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. B. I.

485) Wuikecy, e, pl. Ausehkowitz. B. I.

486) Wudwor, nja, m. Höfchen. B. I.

487) Wujcf, rje, f. Unwürde. B. I.

488) Wujezd, a, m. Horni W. Uhyst am Taaeher

(Tucboi), mit ev.' Kirche and 1 Geistliche», Schule

and 1 Lehrer. B. I.

489) — Delni W. Uhyst a. d. Spree, mit ev. Kirche

und 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. H.

490) Wujezd, a, m. Breitendorf, mit ev. Schale und

1 Lehrer. B. 11.

491) Wujezk, a, m. KoiacyW. Ziegenwuisehke. B.I.

492) — Wuischke. B. II.

493) Wukraocicy, c, pl. Weigersdorf. R.

494) Wunäow, a, m. Wunsche. H.

495) Wuricy, c, pl. Auritz. B. I.

496) Wuskidi, dije, f. Weisskciscl. R.

497) Wusoka, eje, f. Weissig, mit ev. Schote und

1 Lehrer. B. I.

498) Wusokej, e, f. Weissig. H.

499) Wutoliicy, c, pl. Weidiitz. B. I.

500) Z a b r o d, a, m. Sabrot, mit ev. Schule u. 1 Lehrer. H.
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501) Zahof (Zagor), rj'a, m. Sagar. R.

5U2) Zahor, rja, m. Berge. B. I.

503) Zajdow, a, m. Saida. B. I.

504) Zaibow, a, m. Salga. B. L
505) Zamosty, t, pl. Zweibrückeo. R.

506) Zarjec = Zaric, a, m. SariUeh. B. I.

507) Zder, rja, m. Sdier. B. I.

508) Zdiar, a, m. Sohra. B. I.

509) Zdzarki oder Zdzarki, ow, pl. Särka. B. D.

510) Zdzary oder Zdzary, n, pl. Grow-Särchen, mit

er. Kirche und 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. H.

511) — Särcheu. B. I.

512) Zlycin, a, m. Lilsehen, mit er. Schule und

1 Lehrer. II.

513) Zubernica, y, f. Gross-Sauberoitz. R.

514) — Mala Z. Klein-Saubernilz. B II.

515) Ziieri, nja, in. Seilschcn. B. I.

516) Zidow, a, m. Seidau, Vorstadt von Bndissin,

mit er. Schule und 2 Lehrern. B. I.

517) Zidzino, ebo, o. Seidewinkel. II.

518) Zornoseki oder Zernoseki, k. pl.Sorassig. B. II.

(Deine Lailey.)

Die slawische Niederlausitz erstreckt sieb

vom 31" 32* bis zom 32» 23' östlicher Lange und vom

51° 59" bis zum 51° 28* nördlicher Breite und um-

fasst 32 Quadratmeilen. Sie steht unter preußischer

Hoheit und wird gebildet von den Kreisen Kottbus

(Chosebuz) und Spre mberg (Grödk) und von Theileo

des Kreises Kalau (Kalawa) und Sorau (Zarow). —
Auf der Karte ist die Gränze zwischen dem Sprember-

ger und Kottbusser Kreise übersehen. Sie gebt west-

lich von M. KoMsk zwischen Közle und Bageric

and zwischen W. Dobriüe und Bukoje bis an die

Abgränzung drs Kalauer Kreises und zwar bis zn dem

Punkte, wo der Weg von W. Dobrine nach Drjowk

Obgleich Rücksichtslosigkeit und Härle mancher

Beamten und Collatoren, Trägheit') und Liebedienerei

eines Tbetls der Geistlichkeit und des Lebrerpersonals

und endlich Zaghaftigkeit und Ratlosigkeit des Volkes

selbst den slawischen Gottesdienst nach Willkür bald

*) Z. B. die gesameate alederweodliebe Geistlichkeit bat bi<

jetit die ichoa Tor Unserer Zeit eiicerubrte Kirfbenagende noch

Siebt xn eracbwlagcn gewue« oder bat ei aiebt der Mibe wertb

«chatte«, sie in'» WendUehe t« abertrtfea ! ! t

noch mit Bestimmtheit annehmen, dass in dem auf der

Harte als wendisch begrenzten Bezirke die slawische Be-

völkerung 72,000 Seelen betragt. — Die Niederweoden

bekennen sieb sämmtiieh zur evangelischen Kirche und es

wird ihnen von 43 Geistlichen in 40 Kirchen slawisch ge-

predigt und in 80 Schulen ertheilen Lehrer Unterricht.

NB. Im nachfolgenden Verzeichnisse bedeutet K. =
Kreis Kalan, Ko. = Kreis Kottbus, S. —
Kreis Spremberg und So. = Kreit Sorao.

1) Bageric, a, m. Bagenz. S.

2) Barbuk, a, m. Barenbrück. Ko.

3) Bjela = Beta, eje, f. Biela. S.

4) Bjelosin = BeJosin, a, m. Belten. K.

5) Blobosojce, c, pl. Bloiscbdorf. S.

6) Bobolce, c, pl. BoMiu. K.

7) Boboiojce, c, pl. Bansdorf. K.

8) Bobow, a, m. Babe. Ko.

9) Bolaiojre, c, pl. Bolschwitz. K.

10) Börkowy, w, pl. Burk, mit er. Kirch« und 1

Geistlichen, 4 Schulen und 4 Lehrer. Ko.

11) Bosojce, c, pl. Bosdorf. S.

12) Brama, y, f. Brahmo. Ko.

13) Brjaze, ow, pl. ßriesen. K.

14) Brjazyna, y, f. Briesen, mit er. Kirche [nnd

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

15) Brjazynka, i, f. Bres«neben. Ko.

16) Brodkojce, c, pl. Brolkowitz. K.

17) Brunswik, a, m. Brunswik, Vorstadt v. Kotbas. Ko.

18) Bukojna, y, f. Buchwalde bei Senfteuberg. K.

19) Bukoje, a, m. Klein-Buckow. S.

20) Bukow, a, m. Gross-Bockow , mit «T. Kirche und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. S.

21) Bukowina, y, f. Buchholz. K.

22) Carna, eje, f. Zschorna. So.

23) Cazow, a, m. Zasow. Ko.

24) Ccrsk, a, m. Zschernitz. So.

25) Dalic, a, m. Dalitz. Ko.

26) Debsk, a, m. Debrik. Ko.

27) Desank, a, m. Dissenchen. Ko.

28) DeSuo , a. m. Dissen, mit cv. Kirche und 1 Geist-

liehen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

29) Dlugc, ich, pl. Dloge. K.

30) D o b r i ri c, ri, pl.M a l c D. Klein-Db'bern. So. (üerbno T)

31) Dobrine, n, pl. Male D. Kleiu-Döbern. Ko.

32) — Welike D. Gross-Dübcrn , mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

33) Domasojce, c, pl. Domsdorf. K.

34) Drejce, c, pl. Wüste Drewitz. Ko.

35) Drjeznice — Drcznice, c, £1. Döschnitz. Ko.
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36) Drjonow, a, m. Drehnow. Ko.

37) Drjowk. , a, m. Drebkau, mit ev. Kirche and

Geistlieben, Schule und (?) Lehrer. K.

38) Dube, ego, n. Eiebo. Ko.

39) Dubrawa, y, f. Tratlendorf, mit ev. Schule ood

1 Lehrer. S.

40) Dubrawa, y, f. Dubrau. K.

41) Dubrawka, i, f. Dubrauke, mit er. Kirche und

1 Geisllicheo, Schule und 1 Lehrer. S.

42) Dubrawka, i, f. Frauendorr. Ko.

43) Giikojce, c, pl. Gewendorr. K.

44) Glinsk, a, m. Glinzig. Ko.

45) Gogolow, a, m. Gross-Gagel , mit ev. Kirche

und 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

46) Gogotowk, a, m. Klein-Gagel. Ko.

47) Gölasow, a, m. Golsehow. K.

48) Götbin, a, m.Golben, mit ev. Schule u.l Lehrer. Ko.

49) Golink, a, m. Galinchcn. Ko.

50) Gotkojee, e, pl. Kolkwitz, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

51) Göriz, a, m. Göritz. K.

52) Gorki, ow, pl. Görik. K.

53) Görna, eje, Milkersdorf. Ko.

54) Görow, a, m. Gubrow. Ko.

55) Gozd, a, m. Gosda. S.

56) Gozd, a, m. Gosda. Ko.

57) Grabice, c, pl. Grabitz. R. ,

58) Gribownja, nje, f. Gribownja. S.

59) Orodk, a, m. Obcrwendiscb : Hrodk, Spremberg,

mit ev.Kircheu. 1 Geistlichen, Schule u. (?) Lehrer. S.

60) Groziico, a, n. Grötscb. Ko.

61) Gurjonow, a, m. Kumplendorf, mit ev. Kirche

und 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

62) Hank. Hähneben. Ko.

63) Hazow, a, m. Hasow. Ko.

64) Heinrichsfelde (?). S.

65) Horlica, y, f. Hörlilz. K.

66) Hasoka, eje, f. Wcissagk. K.

67) Hui tan, a, m. Wüstenhain. K.

68) Charlottendorf (?). K.

69) Chmelow, a, m. Schmelwilz. Ko.

70) Chojane, n, pl. Kandorf. S.

Tl) Chorice, e, pl. Göritz. K.

72) Chosöik, a, m. Lasdorf. R.

73) Choäebuz, e, m. Kolbus, mit ev. - wendischer

Kirche und 1 Geisllichen. — Oberwendiscb : Khocebz

oder Khocebc; Poln. Cfaociebnz und Cecb. Chotänz.

74) Chusei und Fusej, e, f. Kausche. K.

75) Jablof, nj«, f. Gablenz. Ko.

76) Jamice, c, pl. Jämtitz. S.

77) JanSojce, c, pl. Jäoschwalde, mit ev. Kirche

und 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

78) Jasen, nje , f. Jessen, mit ev. Kirche und 1

Geistlichen, Schule ood 1 Lebnr. S.

79) Jazork, a, m. Jäsrik. S.

80) Jazyn, a, m. Jäschen. K.

81) Ralkojce, c, pl. Ralkwilz, mit ev. Rirche,

Schule und 1 Lehrer. K.

82) Kibus, a, m. Kickebusch. Ko.

83) Klejinik, a, m. Wolkenberg. S.

84) Klinka, i, f. Klinge, mit ev. Kirche und 1 Geist-

lichen, Schule rfind 1 Lehrer. Ko.

85) Kouhanojce, c, pl. Kocksdorf. S.

86) Kokrjow, a, m. Kockrow. Ho.

87) Kölsk, a, m, Weliki K. Gross-Röltzig , mit ev.

Kirche und l Geisllichen, Schule und 1 Lehier. So.

88) — Maly K. Rlein-Köllzig. So.

89) Kollow, a, m. Kaltau. Ko.

90) Homoraw, a, m. Zly K. Senftenberg, mit ev.

Kirche und 2 Geistlichen , Schule und (?) Lehrer. K.

91) Kopac, a, m. Kuppatz. Ko.

92) Kopance, c, pl. Neuhausen. Ko.

93) Kofeii, nja, m. Kahren, mit ev. Kirche und 1

Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

94) Kosobuz, a, m. Kunoersdorf. Ko.

95) Kosojee, c, pl. Hosswig. K.

96) Koinojce, c, pl. Koscbeudorf. K.

97) Rosyna, y, f. Weliko K. Gross-Roschen. K.

98) — Mala R. Rlein-Koschen. R.

99) Közle, ow, pl. Kasel, mit ev. Kirche und I

Geisllichen, Schule und 1 Lehrer. K.

100) Közle, ow, pl. Kasel. Ko.

101) Kromola, y, f. Krummlau. So.

102) Ksiiow = Ki-isow, a, m. Rrischow, luil ev.

Kirche und 1 Geistlichen , Schule und 1 Lehrer. Ko.

103) Lakomej, f. Lakoma. Ko.

104) Leda, d, pl. Lehde. K.

105) Leeskow (?). K.

106) LejSle, ow u. i, pl. Homo, mit ev. Kirche

und 1 Geisllichen, Schule und 1 Lehrer. S.

107) Ljeska — Lisk, Lieska. S.

108) Ljeskej = Leskej, e, f. Lieake. R.

109) Ljeiyny =: Lezyny, n, pl. Leschen. K.

HO) Limbörk, a, m. Limberg. Ro.

111) Lindow, a, m. Lindeben. K.

112) Lipe, ego, n. Leipe. K.

113) Liikow, a. m. Gross-Liskow , mit ev. Kirchs

und 1 Geistlichen , Schule und 1 Lehrer. Ko.

Digitized by Google



29,;

114) LiJkowk, a, m. Kleio-Liskow. Ko.

115) Lobozicc, e, pl. Lobendorf. K.

116) Lojojc = Lcjojc, a, m. Klein-Loje. S.

117) Lojow, a, m. Gross-Lojc, mit ev. Kircbe und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. S.

118) Lubanojce, c, pl. Laobsdorf. Ko.

119) Lubochow, a, ra. Lubachow. K.

120) Lnbosc, Laubst. K.

121) Luta, ow, pl. Laute, mit ev. Kirche und 1 Geist-

lichen, Schule und I Lehrer. K.

122) Lotobor, rja, m. Polsberg. S.

123) Lulol, a, ni. Groxs-Lculheii , mit ev. Kircbe

und 1 Geistlichen, Schule und I Lehrer. Ko.

124) Maliri, nja. m. Greifenhain, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. K.

125) Matyjojcc, c, pl. Mattendorf. Ko.

126) Modlej, e, r. Madlo. Ko.

127) Mokrc, ego, n. Mukro. S.

128) MokSoja — Mokroja, e, '. Mokro. K.

129 j Möst, a, m. Heinersbrück. Ko.

130) MySyn, a, m. Mischen. Ko.

131) Namorojce, c, pl. Ilu.crsdorf. K.

132) Naserice, c, pl. Wiesendorf. Ko.

133) Njaboikojce, c, pl. Naundorf. K.

134) Nowa wes, ejewsy, f. Neuendorf, Ko.

135) Niwerla, Jetschko. S.

136) 0 c h o z a und llochoza
, y , f. Dracbhausen , mit

er. Kircbe und 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

137) Öliyna, y, f. Oelsnig. Ko.

138) Paprdtna, eje, f. Paprolten. S.

139) Plcn, nja, m. Peitz, mit ev. Kirche und 2

Geistlichen, Schule und (?) Lehrer. Ko.

140) Popojce, c, pl. Papilz, mit er. Kirche und 1

Geistlichen, Schule und ein Lehrer. Ko.

141) Prasywica, y, f. Schönhaide. S.

142) Prjawoz, a, m. Fcbro, mit ev. Kirche and 1

Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

143) Prozym, a, m. Proschim. S.

144) Psilug = Pfilug, a, m. Preilak. Ko.

145) Psiny = Pfiny, pl. Missen. K.

146) Radojz, a, m. Radewiese. Ko.
'

147) RadowaSojoe, c. pl. Hadensdorf. K.

148) Radowiz, a, m. Radeweise. S.

149) Radui, a, m. Hadusch. K.

150) Rad nSc, a, m. Rehnsdorf. K.

151) Rajc, a, m. Roju. S.

152) Rakow, a, m. Rakow. K.

153) Kampal, a, x». ReinbnscL Ko.

154) Ran, m. Gross-Räscben , mit ev. Kircbe und 1

Geisüicbcn, Schule und 1 Lehrer. K.

155) Rank, a, m. Klein- Raschen. K.

156) Kasyny, pl. Ressen. K.

157) Redof, rja, m. Reddera. K.

158) Reppist (?)• K.

159) Reptcn (?). K.

160) Rogeric, a, m. Branitz. Ko.

161) Rogozna, eje, f. Wilmersdorf. Ko.

162) Kogozno, a, n. Rogosno. Ko.

163) Rowna, eje, f. Rauno. K.

164) Rubyii, nja, m. Roben. Ko.

165) Rndna, eje, f. Reuden. K.

166) Rusc, pl. Reuthen. S.

167) Sakasne (?). Ko.

168) Sceric, a, m. Sleinitz, mit ev. Kircbe and 1

Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. K.

169) SedliSco, a, m. Zedlitz. K.

170) Slomcri, nja, m. Schlamen. S.

171) Slvchow, a, m. Schlichow, mit ev. Kircbe und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

172) Smojorow, a, m. Scliroogrow. K.

173) Smogorjow, a, m. Schmogrow. Ko.

174) S owj o , ego, n. Sauo. K.

175) Slrjazow, a, m. Striesow. Lo.

176) Strobice, c, pl. Ströbitz. Ko.

177) Sucby gozd, ego a, ro. Dürrwalde. K.

178) Sywik = Syjk, a, m. Graustein, mit ev.

nnd 1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. 8.

179) äenhöhe (?). Ko.

180) Skodow, a, m. Schkadow. K.

181) Skodow, a, ro. Skadow. Ko.

182) Skjarbosc, Schorbus. Ko.

183) Sisej, e, f. Wolfshain. S.

184) Tcrp, a, m. Terpe. S.

185) Tornojsk, a, m. Tornitz. K.

186) T6rnow, a, m. Turnow. Ko.

187) Tfebejce, c, pl. Trebendorf. Ko.

188) Tiadow = Tiadow, a, m. Stradow, mit

Kircbe and 1 Gastlichen, Schule und 1 Lehrer.

189) — Stradow. K.

190) TSawnica = Tfawnica
, y, f. Tranitt. Ko.

191) Tsipkow = TKpkow, a, m. Zscbipkau. K
192) Tluekoj r.e = Tfuekojce, c, pl. Stransad«

193) Tore j, e, f. Tauer. Ko.

194) Us oder Uns nnd Wus, a, m. Maust. Ko.

195) Welcej, eje, f. Welze, mit ev.

1 Geistlichen, Schale and 1 Lehrer. K.

ev.

S.
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196) Werbno , a , n. Werben, mit er. Kircbc und

1 Geistlichen, Schule und 1 Lehrer. Ko.

197) Wiki, ow , pl. Petrrsbain, mit ev. Kirche und

1 Geistlichen, Schule and 1 Lehrer. K.

198) Wintorp, a, m. Winddorf. Ko.

199) Wjaska, i. f. Wesko. S.

200) WJetOMOW = Wtlosow, a, m. Vetschau, mit

ev. Kirche und 2 Geistlichen. K.

201) Wolobuz, a, m. Allmosen. K.

202) Worlice, c, pl. Hörlitz. S.

203) Woserick, a, m. Klein-Ossnig. Ko.

204) Wosenk, a, m. Gross-Ossnig. Ko.

205) Woskalawa, y, f. Schönbeck bei Vetschau. K.

206) WoSkow, a, m. Woschkow. K.

207) Wotsow = Wotrow, a, m. Oslro. Ko.

208) Wuraz, a, m. Auras. Ko.

209) Zakfejc, a, m. Wadelsdorf. S.

210) Zakrjow, a, m. Türkendorf. S.

211) Zarnow = Zarnow, a, m. Sorno, mit ev.

Kirche und 1 Geistlichen , Schule und 1 Lehrer. K.

212) Zascry, pl. Rosendorf. K.

213) Zaspowy, pl. Saspe. Ko.

214) Zclezne, eje, f. Selesen. S.

215) Zuäow, a, m. Suschow. K.

216) Zandowy, w, pl. Sundow. Ko.

217) Zargoii, nja, m. Sergen. Ko.

218) Zcwitik, a, m. Klein-Üüben. Ow. : Dzewiok. So.

219) Ziwizc, *, pl. Siewiscb. K.

220) Zylow, a, m. Sylow. Ko.

221) Zylowk, a, m. Merzdorr. Ko.

Hierzu füge ich noeb bei

A
die Namen der gänzlich oder grösslentheils germaoisirten

Ortschaften in der Oberlausitz and den angrenzenden Di-

strikten, wie sie aaf der Karte verzeichnet sind and

zwar im ow. Dialekt:

Baldrijanecy, c, pl. Selmsdorf im Meisstriscben.

Darlin, a, m. Berlin.

Bcjefecy, c, pl. Beiersdorf im M.

Bernaclcy, c, pl. Bernstadl. B.II.

111kkop I cy.c, pl. B isrbofswerda.M.
— BLscbdorf. B. I.

Bjelno = BMno, eho, n. Bielen. H.

Briland, a, m. Friedland.

Brjczow = Brczow, a, m. Wiese bei Kamenz. B. I.

Bruna, eje. f. Brauna. B. I.

Budzemysljc, pl. Bademäusel iai Kreise Sorau. NL.

I Bukow, a, m. Hohen-Bucka. H.

Cybalin, a, in. Zibclle im Saganer Kreise NL.
l.ikccy, c, pl. (?) Peikwitz. H.

Coroa Woda, eje y, f. Schwarzbach. H.

DrAEdiany = Ureidiany, n, pl. Dresden.

Dzjezje, ow, pl. Diehsa. K.

Ilabrac'icy, c, pl. Ebersbach. H.

Habrachcicy, c, pl. Ebersdorf. B. .II.

Mala, Ije, Halle in d. Prov. Sachsen.

Halstrow = Halstrow, a, m. Elstra. B. I.

Uatk, a, m. Teicha b. Daubitz. R.

Hclhefecy, c, pl. Irgersdorf. 31.

Rendricbecy, c, pl. Hennersdorf. B. I.

Hluporica, y, f. Glaubnitz. ß. I.

Hlusina = Hloxina, y, Glossen. B. n.

Holbin, a, m. Taubenheim. B. I.

Hrabowa, y, f. Gross-Grabe. B. I.

Hrabowka, i, f. Nadrözna II. Strassgräbchen.

Zelena H. GriinGrabcben. B. I.

Jazonca, y, f. ISeukirch. M.

Jelenjow, a, m. Gelenau. B. I.

Jenkecy, c, pl. Njemske = Ncmske J. Jänkendorf. R.

Jjedlow = Jedlow, a, m. Gödlau. B. I.

Jjerkecy = Jerkecy, e, pl. Herwigsdorf. B. II.

Jjezof = Jezor, rja, m. See. R.

Kanjow, a, m. Kaana. R.

|

Khcmbcrk, a, m. Kallenberg. B. I.

Khrostawa, y, f. Krosta b. Sehirgiswalde. B. I.

Hhwalecy, e, pl. Quolsdorf. R.

Hlnsbork, a, m. Königsbrück. B. I.

Kosa, y, f. (?) Sänitz. R.

Kötmar, rja, m. Kotlmarsdorf. B. n.

Kozlje, ow, pl, Kosel. R.

Krakow, a, m. Krackan im Meissniscben.

Kfepicy, c, pl. Kriepitz. B. I.

Kumald, a, m. Kannewalde. B. I.

Kundrac'ir.y, e, pl. Kannersdorf. B. I. o. R.

Kwjctanccy = Kwctanecy, c, pl. Qnilzdorf. R.

Kyrblje, ow, pl. Körbigsdorf.

Lipoj , e, f. Leipe. II.

Iiipsk, a, m. Leipzig.

Ljewald = Lewald, a,m. Lawalde. B. I.

IjUhait, nja, m. Lauban i. d. Preuss. OLaonU.

Markracicy, c, pl. Markersdorf im Kr. Garlitz.

JflisnO, a, n. Meissen.

Mjerjow = Mrrjow, a. m. Melaune. G.

M I y ii c k i , ow, pl. Butlermilcbmuhle.

Musinca, y, f. Mauschwitz. B. II.

IjNedzicbow = Neikow, a, m. Benndorf. H.
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Nlzka, eje, f. Nisky. R.

Pawlocy, c, pl. PauUdorf. B. II.

Parecy , e, pl. Boritscb. C.

Pjechi = Pichl, a, m. Pecheni. Kreis Sagau.

Pöckowy, w, p!. Patzkau. M.

l'olrilicf«, v, f. Pulsnitz. B. 1

Porcbow, a, m. Burkaa. B. I.

Pribuz = Psibuz, a, m. Priebus. Kreis Sagan.

Proclinow, a, m. ßracuenau. G.

Prolecy, c. pl. Prietitz. ß. 1.

R a dmerc y, e, pl. Radmeritz. C.

Kaiiicnjow, a, m. Ramnowy, w, pl. Rammenau. B. I

Rjecicy, c, pl. Rüschen. R.

Rjezakzr^zak, a, m. Rjesak. R.

Hycllbacll, », m. Reichenbaeh. G.

Rynar, rja, m. Ringenbain. M.

Smurkow, a, m. Schmorkaa. M.

Sobolkecy, c, pl. Zoblilz. R.

Spölecy (Spytecy?), c, pl. Spittwitz. B. I.

Sprojcy= Sprjowey, c, pl. Sproitz. K.

Stotpno, a, n. Stolpen. M.

StannjSco, a, n. Stannewisch. K.

Strohwald, a, m. Strabwalde. B. I.

Sworica, y, f. Schweinitz. B. II.

§ib»cicy, e, pl. Sillersdorf. B. II.

£jeraJOW — &Vachow, a, ni. Scbirgiswalde an

der böhmischen Grünzc.

TScbz = Ti*bz, a, m. Trebus. H.

Warnaciry, c, pl. Arnsdorf. M.

Warnolricy, c, pl. Amsdorf. G.

Wernat'ccy, c, pl. Wehrsdorf. B.II.

Wöd.'cri.a', y, f. Oedernilz. R.

Wolbramocy , c, pl. Wolmsdorf. M.

Wopaka, Opparh. B. II.

Wosek, a, m. Ossig. G.

Wntljehaü = WotlMiati, nja, m. OtU-nhaia. B. II.

Wuckecy, c, pl. Autst-hkowilz am Taucher (?).

Wuhanticy, c, pl. Wersdorf, ß. I.

Wuhelc, a, m. Moliolz. R.

Wutborua, y, f. Gulcborn. H.

'^Iiorelc = Zholerc, a,m. Görlitz.

/iilhAn, a, ra. Sagau in Schlesien.

Zltuwa, y, f. Zituu. B. II.

B.
Namen gänzlich oder grossentheils gennanisirler Ort-

schaften in der Nicderlausitz und der angränzenden Land-

schaften. Gn. = Kreis Guben. K. = Kreis Kala«.

L. — Kreis Lübbcn. L. — Kreis Luckau. Sa. =
Kreis Sagau. So. — Kreis Sorau.

W*od. Volfclieiler II.
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Babin, a, m. Baben bei Brehna. L.

Barak, a, m. Vorwerk b. Lübbenau. K.

Baran, a, m. Bahren. So.

Barce, ow, pl. Barzig. K.

Dttrllu, nja, m. Berlin.

Rani«, a, m. ForsU. Stary B. Alten-Forst* So.

Berklawa, y, f. Berklau. Gu.

Hczkow, a, m. (?) Beskow. L.

BjeJa = BMa Göra, eje, y, f. Bielgore. L.

Bjelow — Bftow, a,m. Böhlow. L.

Bocyn, a, m. Bolzen. L.

Boroj, a, m. Bobrau. So.

Boryri, a, m. Bahren. L.

BoSac, a, m. Boschwitz b. Lübbenau. K-

Briwald, a, m. Freiwalde. Sa. u. L.

Brjazanki, ow, pl. Bresencheu. L.

Brjozow, a, m. Birkenberge.

Brody, ow, pl. Pforten. So.

Bronkowy, w, pl. Branke. K.

Hrözarice, c, pl. Seheono. So.

Buch oje, a, m. Klein-Beuche bei Lübbenau. K.

Bochow, a, m. Gross-Beuche. K.

Bukow, a, in. Buckow. K.

Bukowina, y, f. ßuehbolz im Kreise Starkow.

Bukowinka, i, f. Peitzendorf. K.

Bukowka, i, f. Buckowke. So.

Busc, a, m. Beutsch. Go.

Butowk, a, m. Bäte. K.

Buzcmysljc, pl. ßademäusel. So.

Iiisei, Sese bei Lübbenau. K.

Ccrkwica, y. f. Zcrkwitz bei Lübbenau. I».

' Cernjnw, a, m. Rutzke. K.

i

Cowe, ego, n. Zaue. L.

,

Cy baiin, a, m. Zibelle. Sa.

Dumna, eji, f. Dahme.

Darbna, cjc, f. Slara D. Alt-Döbern. K.

Derbuo, a, n. Döbern. So.

Dlope, pl. lülllitz bei Lübbenau. K.

Dlusk, a, m. Dölzig. So.

Dluzariki, ow, pl. Slossdorf.

Dobrobuz, a, m. Doberbus. L.

Dobrylug, a, m. Dobrolug. L.

Dolane, n, pl. üolenchen. L.

Domasajce, c, pl. Hornsdorf. So.

Drjonow, a, m. Drchna. L.

Drobkowy, w, pl. Kahnsdorf. L.

Drochow, a, m. Drochow. L.

Dube, ego, n. Düben. L.

Dublicc, c, pl. Truplilz. So.
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Dubojce, c, pl. Daubendorf. Gn.

Dnbravi, y, f. Kruge. L.

Dwory, ow, pl. Dürrhofen. L.

(Wawyu, a, m. Gassen. So.

Geiceraz, a, m. Gasteroda. Go.

Glicbow, at na. Glirho. R.

Golin, a, m. Galen. K.

Goli&yn, a, m. Gobsen. L.

Goranki, ow, pl. Goreneben. L.

G6zc, a, m. Rahnsdorf.

Gozna, eje, Gosda. K.

Grabicc, c, pl. Grabendorf.

Grabita, a, m. Finslerwalde. L.

Grabkow, a, n>. Grabkow. Gu.

Granow, a, m. Granow.

GrjeSua, eje, f. Griesen a. d. Neise. Gn.

Grosc, a, in. Kickebusch bei Lübbenau. K.

Groziädo, a, n. Sonnenwaldc. L.

(Subtil, a, m. Guben.

Gustoje, a, m. Grossenhaide,

ilagaow, a, m. Hähnchen. K.

Hartmanojce, c, pl. Hart in Cunsdorf. L.

Hogrozna = Ogrozna, eje, f. Oggrosen. K.

Hot Ina, eje, f. Altnow. K.

Hugline, pl. Orgeln. Gu.

Hnsa Gera, ejey, f. Haasbrrg. So.

Cbanc, a, m. Golbitz. K.

Cbochol, a, m. Kuckclsberg.

Chölc, a, n. Golzig b. Golasen. L.

Cböscik, a, m. Lasdorf. K.

Choieice, ow, pl. Scblabendorf. L.

Chudvwln», y, f. Miuenwalde im Kr. Starkow.

Chwalojce = Falojce, c, pl. Qnolsdorr. Sa.

Jaligojce, c, pl. Joeksdorf. So.

Jamnice, c, pl. Jamnilz. L. u. Sa.

Jamno, ego, n. Jatunno. So.

JareSk, a, m. Järischke. So.

Jaserna, y, f. Jessen. So.

Jasern, nje, f. Jessern. L.

Jata oder Jäte, pl. Jäte. So.

Jawora, y, f. Jaoer. K.

Jazorce, c, pl. Malenehen. K.

Jazory, ra, pl. Gross-Jiser. K.

Jelerice, c, pl. Gelbaitz. L.

Jemelnica, y, f. Jemlilz. L.

Jutrebog = Witrebog, a, in. Jüterbog.

Knlawa, y, f. Kalau.

Kalk, a, m. Kalke. So.

Kanena, eje, f. Steinkirchen. L.

Ramena, eje, f. Kemmen. K.

liamenc, a, m. Kemnitz.

Kamenki, ow, pl. Kamincben. L.

Kistrina, y, f. (?) Küstrin.

Klesisca (Ow. Kiecisca), cow, pl. K.

Kljesojc, a, m. Klein-Rlesse bei Lübbenau. K.

KljeSow = KUSow, a, m. Gross-Kiesse. K.

Klodnej, eje, f. Kladen bei Lübbenau. K.

Koblej, eje, f. Kabel. K.

liochanojce, c, pl. Kocksdorf.

Kotow, a, in. Koblow. So.

Könjow, a, so. Pferden. So.

Konopalna, eje, f. Kantdorf.

Kosmejce, c, pl. Joeksdorf. So.

Kosomol, a, m. Kossenblalt.

Rostkow, a, m. Kirchhain. L.

Kozlow, a, m. Kasel bei Gobsen.

Krje, pl. Sakrow. So.

Krolow, a, in. Krohlo. So.

Hjroayn (oder Krosne pl.), Krossen. So.

Rsawlica = Krawlica, y, f. Krablilz. L.

Ksimice = Krimice, c, pl. Krimmnitz beiLübbenau. K.

KsuSwica ~ Kraswica, y, f. Krausnik. L. od. L.

Kudmeri, nje, f. Kaden. L.

Knsej, eje, f. Ullersdorf. L.

Kuskow, a, m. Kuschke. L.

Lamboconja, nje, f. Oürrenwolr.

Laz, a, m. Läse. R.

Lazk, a, ra. Looske.

Libesin, a, m. Liplen. K.

Libic, a, m. Liebitz.

Lindroz, a, m. Linderode. So.

Line, pl. (?) Leine. L.

Lipna, eji, f. Leipe bei Pforten. So.

Ljeska = Lcska, eje, f. Lieschen^

Ljeskej = Leskej, e, f. Leskel.

L übe hol, a, m. Lenbchel. L.

kLubln und Li bin, a, m. Lübben.

1 Lubii, nja, m. Gross-Lübbenau. K.

!• iUbiaJow, a, ta. Lübbenau. K.

H Lubolce, c, pl. Lubolz. L.

iLuboraz, a, m. Lüberose. L.

Lukowica, y, f. Luckajz. K.

Luki, ow, pl. Lücke.

Ziiikow, a, m. Lnekau.

Lntol, a, m. Gross-Leuten. L.

Malin, nja, m. Mahlen. Gu.

Malinki, ow, pl. Malencben. K.

Malksa, y, f. Molkwitz. So.

I
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Marcoiice, c, pl. Markersdorf. 6a.

Maiow, a, m. Maschen bei Fiusterwalde. t.

Mloze, Mlode. K.

Merkow, a, in. Schmörso.

MiSk, a, m. Neundorf bei Lübben.

Mocblice, c, pl. Mocblitz. L.

Mof Low, a, m. Mache. L.

Mösl, a, m. Wendisch-Mosta. Sa.

Mröcna, eje, f. Bretscbeo. L.

Mukwar, rja, m. Muckwar. K.

Mulkece, c, pl. Mulknilz. So.

Murjow, a, m. Mearo. K.

Nazejece, c, pl. Nehsdorf bei Finsterwalde. L.

NewjcJ — NcwK (?)> »» m - Niebiscb.

Niweria, eje, f. Niwerle. So.

Niwica, y, f. Niewitz. L.

Njabodojce, c, pl. Nebendorf. K.

Njacjrna, y, f. Bibersdorf. L.

Nagluz, a, m. Lammsfeld. L.

Njamaschlfcb, a, m. Nimaschklebe. Gu..

Nosydlajce, c, pl. Nossdorf. So.

Nowa Njewa = Nfcwa, eje, y, Neu-Zaoche. L.

Nowa wjas, eje wsy, f. Ritzoeadorf bei Golssen.

Olberna = Holberna, Hohlbrunn oder Olbran. K.

Parsk, a, m. Wusterhausen bei Berlin.

Pinow, a, m. Pinno. Gu.

Podmokla, eje, f. Podemak. L.

Podrozdz, Buderose.

Pokozel, Boknschel. So.

Pricyo, a, m. Pritzen. K.

Prlljreg — Psibrjeg, a, m. Fürstenwalde a. d.

Pysym, a, Pose. Gu.

Kadochliee, c, pl. Hedrliensdorf.

ftadom, a, m. Radensdorf. L.

R adowank, a, m. Rödensdorf. K.

Radyri, nja, in. Gross-Radeo. L. n. Sa.

Radync, a, m. Klein-Raden. L.

Raachow, a, m. IVcppendorf. L.

Ranlow, a, m. Ranzow. K.

Rewojce, c, pl. Redlilz bei Lübbenau. K.

Rjasne, ego, n. Ressen. L.

Rjasnik, a, m. Briesnik. So.

Rjasdan, a, m. Breschen. So.

Rikowald, a, m. Reicbwald«. L.

Rogow, a, m. Horno. So.

Rogow, a, m. Ragow bei Lübbenau.

Rudna, eji, f. Reuden. K.

Rudow, a, m. Altnow. L.

Rukow, a, m. Liebenwerda.

IRyehartojce,
c, pl. Reicaerakreuz. L.

Söenojce, pl. Stennewitz bei Lüabeoaa. K.

Selc, a, m. Zclz. So.

Slopice, c, pl. Schiepzig (Slopisca, pl.) L.

Sowej, e, f. Kalo. So.

Spicharow, a, m. Speicbro. L.

Sprejchrow, a, m. Spreichrow. L.

Mure Sedto, ego a, Suraeddel. Gn.

Stebrice, c, pl. Stöbritz. L.

Stoki, ow, pl. Stacke. L.

Storkow, a, in. Storkow.

SlweSno, a, n. Peschen. So.

Swjetow == SwHow, a, m. Sswito. R.

Sykadtow, a, m. Siekadel oder Ziekadel. L.

Synerice, c, pl. Zinnitz. L.

£adow, a, m. Schadow. L.

Selnica, y, f. Schellnitz. R.

Sei-pSow, a, m. Erpilz. R.

Ämariow, a, m. Sehmerso. So.

Srebice, c, pl. Trebitz. L.

Starisojce, c, pl. Eissdorf bei Lübbenau. R.

Atotup, a, m. Stothof bei Lübbenau. R.

Stotupk, a, m. Stossdorf. L.

Sir egow = Stsegow, a, m. Strege. Gu.

Supice, c, pl. Schipsdorf. L.

Sylde, ow, pl. Schildo.

Tarpe, ego, n. Terpe. L.

Tlukom, mja, m. Schönfeld bei Lübbenau. R.

Torgow, a, m. Torgau (Stadt).

Tornow, a, m. Torno. L. u. So.

T r e b u 1 j e , 1, pl. Triebet. So.

Treplin = Tseplin, a, m. Tscbepeln. So.

Treiojce = Tsesojce, e, pl. Scbecksdorf. So.

Trupe — Tiupc, a, m. Stranpilz. L.

Tupc, a, m. Teupitz im Kreise Storkow

Ülojce, c, pl. Deulowitz. Gu.

Waldow, a, m. Waldow. L.

W.elehna, eje, f. BUskendorf. K.

YVefcbowna, eje, f. Werche. K.

Wlkow, a, m. Elsterwerda.

Wilowa, y, f. Eulo.

Wilanojce, c, pl. WiUnannsdorf. L.

Wilsebog s. Jutrebog.

Worin lag, a, n>. Wonnlage. K.

U Woäkalawa, y, f. Kahnsdorf bei Lübbenau. K.

H WoJkojcc, c, pl. Ezdorf. L.

Wotrow = Wotäow, a, m. Doberstroh. K.

Wolrowce= Wotiowce, e, pl. Bischdorf. K.

I Wusokej, eje, f. Weiasack. L. u. So.
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Wyrlsowas = Watiowas, a, in. Alterwascb. Gy.

Zatnz — Zalz, a, ru. Salhausen. K.

Zar je c = Zarte, a, m. Sähritz.

Zaslomen, nja, in. Saaslcbeo. K.

Zgorelc, a, m. Görlitz i. d. OL.

Zmjesow = Zm&ow, a, m. Gross-Möso. K.

ZmjeSowk = Zmeiowk, a, m. Klein-Möso. K.

Zrakow, a, m. Srakow. K.

Zadow, a, m. Sade. K.

1, a, in. Sagau in Schlesien.

Zalgos6, a, m. Saigast. L.

Zarnow, a, m. Baworski Z.

ZHNW, a, m. Sorau.

Xetm, a, m. Baruth

Zelnojce, c, pl.

Kemr, rja, m. Sommerfeld.

Zimorojce, c, pl. Simmersdorf. So

Zrobolce, c, pl. Trebatsch. L.

4ytym. a, m. Settinchen. K.

. L.

Haneberg bei Lübbenau K.
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Pslspomnenja k dolojcnoserskim proxnlckttm.

Erläuterungen zu den nlederwendlsehen
Volksliedern«
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Wir geben zu den niederwendiscben Volksliedern die Erläuterungen eben so, wie wir dies bei den ober-

Oberlausitz gesungenes Lied anführen , auf die im I. Thr.ile dazu gegebenen Bemerkungen.

Als häufig wiederkehrende Ausdrücke finden wir folgende:

1) Epitheta mit Substantiven: Bjete blido, der weisse Tisch; bjdy dwör, der weisse Hof;

b. grod husoLi, das w. hohe Schloss; bjeta noga, der w. Fuss; b. nozka, das w. Füs sehen; biely piesack,

der w. Saad; bjela pöstol, das w. Belt; b. ruka , die w. Hand; bjely ilewef, der w. Schleier; b. zeri, der

w. Tag; — brune oko, hocko, woeycko, das braune Ange; bruny köri, das b. Ross; — bytia gwjezda, der

funkelnde Stern; — cefene licyeko, die rothe Wange; cerwjone zlota, die r. Goldstücke; cerwose zorja, die

Morgenrothe; — cuza zemja, das fremde Land; — daJoka droga, der weite Weg; — dtynoki wjazor, der

tiefe See; dlymoka wöda, das tiefe Wasser; — dröbna rnU, die feine Raute; drobny "taik, der kleine Vogel;

drobne worjaski, die kl. Nüsseben; — husoki grod, das hohe Schloss; — lnba lubeycka, das liebe Liebchen;

I. mas, möterka, die 1. Mutter, Hülterchen; — mafoJka cbyleycka, ein kleines Weilchen; — mfody gölc, der

junge Bursche; mlode zöwco, das j. Mädchen; mlodsa solia, die jüngste (jüngere) Schwester; mlodiy brats,

der j. Bruder; — mjerikowy wjenk , der h'ppichkranz ; — nagi mjac, das blosse Schwert; — nöwy dwör, der

neue Hof; nowa kömora, die n. Kammer; — polejowy wjenc, der Kranz von Polei; — pyiaa reja, der zier-

liche Tanz; — rjedne iöwio , das schöne Madchen ; — rozmilona gubka, das zärtlichgelkbte Mündchen; r. lubka,

die z. Geliebte; rozmilony luby, der z. Liebste; — rusany wjenalk, der Raulenkranz; — stuzona wöda, das

kühle, frische Wasser; — swjetta wöda, das helle Wasser; swjeüe bokeacko, das b. Fensterebea; — syroki

lolaf, ein breiter ThaJer
;
— saiiki Janl, das feine Tuch; -- smjaly wjacor, der dunkle Abend ; — tuzna hudoba,

das traurige Herz; — wotsy mjac, das scharfe Schwert; — zeleny dub, die grüne Eicbe; zelena gdla , die g.

Haide; z. görka, der g. Hügel; z. lipa, die g. Linde; z. Incka , die g. Wiese; zelene iyze, die g. Seide; —
zolle wlösy

,
gelbe Haare ; — lyzany »ant, das seidene Tuch ; — zöwco bjde cefene , das weisse rothe Mädchen.

2) Redensarten und Wortfügungen: Gölcyk hobrosi konika, der Bursche wendete sein Rösslein

;

luby ten jjezo z wöjny dorn, der Geliebte zieht aus dem Kriege beim ; aelc a rieplac, schweige und weine nicht; na

groze na husokim, auf dem Schlosse auf dem hohen; reje rejowas, pysne le reje zwozowas, tanzen, zierliche Tänze

auffuhren; solowik ten drobny ptask, Nachtigall das kleine Vögelcben; psipowezc wele dobrego, viele Griese sagen;

se zwjeru huwilas , sich redlich bewillkommnen; wozelcj se za ruce, wjadlej se po luce, sie nahmen sich beide an

den Händen ad führten sieb über die Wiese; z wotsym tym mjacom zejgrawacy , mit dem scharfen Schwerte para-

dirend; zakopso naju psi droze, begrabt uns beide an der Strasse; zalosrie plakas , bjelej rncelamai, jämmerlich

weinen , die weissen Hände brechen.

3) Der Berufsari, dem Stande nach sind zu nennen: Kjezor, der Kaiser (CXCV, 7);

kjeiorowa zöwka, des Kaisers Tochter (L , 1); kral, der König (XXXU, 21); Pöbki k., der polnische K.

(L, 1); kralowka, die Köuigin (LX, 53); pryncesyna, die Prinzessin (XXXVI, 3); wefch, der Fürst (XTV, 15);

groba, der Graf (XIV, 15); faraf, der Pfarrer (CXXXIV, 4); knjez (CLXXXU, 6) und pan, der Herr

(XCI. 1): knjeni oder knini, die Herrin, Dame (XVI, 30): knjezk. der Junker (LV , 25): Idar, der Schul-

Digitized by Google



304 --

lebrer (CXXXIV, 5); pisar, der Schreiber (LXVIII, 12); pseknpc, der Kaufmann (XIV, 16); ztölnik, der

Goldscbmidl (LXIV, 3); gerc, der Musikant (I, 2); molar, der Maler (VT, 23); badaf, der Bader (LIX, 38);

Sdlta, der Schulze (XCIX, 2); iapaf, der Schäfer (CXL, 8); wöjnak, der Krieger, Held (CIV , 3); wojak,

der Soldat (LXVI, 12); posol, der Abgesandte, Apostel (CXCLX, 63); wrdlnik, der Pförtner (LXII, 37);

rybak, der Fischer (1, 20); psewjadnik, psewoznik, der Fährmann (IV, 4); fdnnau, der Fuhrmann (XXII, 3);

bar. der Bauer (XXIV, 31); burowka, die Bauernfrau (LX, 49); gdspoza, die Hauswirthin (XXII, 46);

kjaemafka, die Schcnkwirthin (XXn, 12); zamkarka, die Pförtnerin, Schliesserin (LI, 25); rataj , der Ackers-

mann (XIX, 13); celai, das Gesinde (CLXXXII, 20); kutsak, der Kutscher (XVI, 13); jjezny knecht, der

Fuhrknecht (XIX, 12); sluzabnica, die Dienerin (XVI, 27); psosarik, der Bettler (XXXV ni, 14).

4) Völker- und Ländernamen: Derinska, Thüringen (XXX, 2); Franeowzai-, ein Franzose

(XXXVI, 4); Hungerska, Ungarn (XXVn, 6); Polska, Polen (XXVII, 5); Sakska, Sachsen (XXX, 2);

Serski, Wendisch (II, 35); Sejdojski, Schwedisch (LI, 11) ;
Turkojski, Türkisch (XXX, 2).

5) Ortsnamen: Barliri, Berlin (CI, 5); Barliriski, Berlinisch (CXCV, 58); Baric", Forsta, Stadt in

der Niederlansitz (LXVni, 28); BodySyn, Budissin oder Bautzen, Sudt in der Oberlausitz (CXVHI, 4); Dtuge,

Oluge, Dorf in der Niederl. (LVm, 37.); Dotywe — ? — (LXVIU, 4); Frankförd oder Franford, Frankfurt

(LXXXH, 8); Grödk. Spremberg, St. in der Niederi. (XXXVI, 1); Guhin, Guben, St. in der Niederl.

(XVH, 3); Kamenc, Kamenz, St. in der Oberl. (LXXXI, 1); Kana w Galilejskej, Kana in Galiläa (CXÜX, 39)

;

Muzakow, Muskau, St. in der Oberl. (XCVIII, 2); Praga, Prag in Böhmen (LXXXVI, 6); Prjawoz, Fähre,

Dorf in der Niederi. (V III, 2) ; Raspan - ? — (LXVTII, 3); Rubink — ? — (XVI, 3).

6) Familien- und Geschlechtsnamen: Rjednilkojc und Rjedny&lojc etwa : Schönemanns. Wird

in eisern Liede eines Mädchens , das immer schön — rjedna — gedacht wird . erwähnt und ihr ein Familienname

beigelegt, so setzt man ans Galanterie ge^en dieselbe immer RjedniSkoje, Schönemanns; cf. XIII, 10 u. a. 0.

—

Wintemborski pan (XXH, 34), vgl. die Bemerkung zu dieser No. — Syman, Simon, eigentlich Tauf- hier

aber Geschlecblsname.

7) Männliche Taufnamcm Fryco, Friedrich, Fritz (CXXXHI, 7); Hanzo, Hans; JuriS, Georg

(CXCV, 33); Jork, der liebe Georg oder der kleine Georg (LXXXIX, 1); Kjeto, Christoph: Mato, Martin.

8) Weibliche Taufnamen: Ancycka (XXn. 32), Hancycka (XXVI, 1.), Hanica (XXXVIII, 1),

Hanicka (V, 1), HaniSco (CLXXXVn, 15), Hanka (LX1, 1), insgesamml Formen von Hana oder Ana, d. i.

Anna; Liza, Elisabeth (XLD1, 1); Maja, sehr oft; Marija, Maria (CXCV'HI, 3); Trinicka, Katharinchen (XVI, 1).

9) Wohnungen, Gebäude: Grod, das Schloss (I, 8); kloslar, das Kloster (LI, 6); kjarema, die

Schenke, Kretscham (III, 9); dwör. der Hör, das Gehörte (XXXIII, 1); wjaza, das Haus (XIV, 19); budka

die Hütle (XXXIX, 1); spa, die Stube (in, 14); komora, die Kammer (CLXXXIX, 19); zudla, der Oberboden

des Hauses (LXXV, 22); groz, der SUll (XXXIII, 12).

10) Hausgeräthe: Barika, Trink- oder Wasserkanne (LXXVI, 3); blido, der Tisch (III, 11);

glask, das Glas (XLIV, 25); kolebki , die Wiege (V, 9.); kruzk, das Krüglein (LXII, 34): p<istol, das Bett

(X, 19): pseslica. der Rockenstock (XCni, 17); stol, der Stuhl (CLVin. 8); stolaik oder stolask , das Stübl-

chen (LXXV III, 13); skia, die Schüssel (XCHI, 7); taUf, der Teller (LXXH, 3).

11) Ackerwerkzeuge und Wirtbschaftsgeräthe: Brus. der Welzstein (XLIII, 18); cholyw,

der PBug (LXXXVII, 40); colnik, das Kähneben (XLII, 1); grabe (XLV, 6) und grabice, der Rechen, die

Harke; grabiico, der Rechenstock (XX, 4); huzda , der Zaum (VI, 13) ; kolasko, das Rädchen (LXXXVII, 44):

sekere, das Beil (XLIII, 18).

12) Kleidung, Kleidungsstücke: Crej, der Schuh (XXII, 69): draslwa, die Kleidong (XXII, 71)

,

koäula, der Frauenrock (V, 11); mantel, der Mantel (XV, 15); pas (XXVII, 8) und pasyk, der Gürtel

(LXII, 26); placbla, ein grosses Leinwandtuch (XVIII, 20); rukawv, die Aermel (L>\ 9): suknja (XXIII, 20;

und suknicka, der Rock (XLIX, 8); sanl, das Tuch um den Hals' etc. (II, 24,; ilewer (VII) und ilewerik,

der Schleier (LXXVII, 21); sorca, die Schürze (LXII, 22); strumpy, Strümpfe; zec, die Beinkleider, Hosen

(CXXXI, 2); zglo, das Hemd (LV, 7).

13) Kleiderslofre: Somol, Sammet (LXn, 55), sukno, Tueh (LXXXH, 16); zyze. Seide

(XXH, 66).
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14) Schmucksachen: Bublinki sröblane, silberne Knöpfe (XXI, 4) ; dejmant, der Diamant (LXII, 56);

pari, die Perle (XLV, 9) 5
(»ersten und f>crs«enik, der King, sehr oft; zloly, 2lolny und zlosany p. , der goldne

R. ; wjenc, wjcuk und wjcnask, der Kranz, sehr häufig.

15) Waffen: Mjac, das Schwert (II, 18), und öfters.

IC) Speise«, Nahrungsmittel: Chljeb, das Brot (XXXIX, 4); grib, der Pilz (LXXXIX, 3);

guska, die Semmel (XLV, 15); guste k&upy, dicker Grütze (CXC, 4); gusla muka, dicker Mehlbrei (CXC, 8) {

jagady, Beeren (LXXXIX, 1); lalki , Hirse (CLVJI, 2); z inlokom lalki, Milchhirse (CXC, 4) 5 mazaoe,

Scbmierkucben (CLXV, 4); mlinc, der Blinz, Omelette (C, 2;; papreiic, der PfctTerkuchen (LXV1I1, 31); pja-

eenka, der Braten (LV, 22); ryzyk, der Reisken (CXX1X, 3); toperika, die Röstscbnitte ((III, 8); tykaüc, der

Streuselkuchen (CLXV, 4).

17) Getränke: Mloko, die Milch (CLXVI, 27); palene, der Branntwein (LXXXV, 3); piwo, das

Bier (X, 15) und piwko (XXXVI, 4); wino (XXII, 8) und winko, der Wein (XXXVI, 14).

18; G.lclsortcn: Cefene zlota, rolbe Golden (d. h. Dukaten) öfters; Hungerske zlota, nngarisebe

Gulden (CXCI, 14); klusty kroS, ein dicker Groschen (CLXXI, 24); pencz, ein Pfennig oder ein Geldstück,

an vielen St., Serske krose, wendische Groschen (11, 35); slabny kros, ein silberner (Silber-) Groschen

(CXCI, 2»); syroki tolai-, ein breiler Tbalcr (V, 22); twardy lolaf, ein harter Thaler (XLV, 19).

19) Sitten, Gebräuche und Feste: Do kjarcmy oder na piwo hys, zu Biere gehn (VII, 8);

Jenkowas, das Schenken ( VII, 18); kermuska , die Kirmess (CLXV, 1); zlub , die Verlobung (XV, 31);

•swazba, die Hochzeit (CLXXXII, 3<>); swa/.bar, der Ilochzcilgasl, und zwar die vornehmsten: Pobratä

(CXCIV, 4) oder druzb-a (CXL, 5); dann: Nawoienja, der Bräutigam (CLXXXII, 24); newesta, die Braut

(XXII, 45); swaska, die Zücliljungfer des Bräutigams (CXCIV, 3); druika, die Brautjungfer (CXL, 5);

swaki (CLXXF, G) , swasi (CLXXXIV, 20), swaly (CLXXXIV, 20), Uochzeitgiisle von Seiten des Bräuügams.

20) Spiele: kostki 'gras (XXXVI, 22), würfeln.

21) Musikalische Instrumente: Bubon, die Trommel (CXCIV, 6) ; tsubala, die Posaune (CC, 25)

;

tfubjala, die Pfeife, das Horn (CXLV, 1).

22) Aberglaube: Tiasadlo, das Gespenst (XII, 2).

23) Zahlen: Dwa noza, zwei Messer fischen die Fischer aus dem Wasser (I, 30); dwa gerca, zwei

Musikanten spielen auf (III, 41); dwjc rozy, zwei Rosen bringt der Geliebte (VI, 31) u. s. f. Die am meisten

beliebte Zahl ist drei: drei Mal stellen die Fischer ihre Netze (I, 29); drei Mal schiesst der zurückkehrende

Geliebte (III, 25); drei Meilen hinter Prag weilt der Liebste (LXXXVI); drei Mal umwandelt die Waise den

Kirchhof (CII), und drei 31 al umreitet ihn der Bursche (CV) u. a. a. 0. Sedym Ijet, sieben Jahr dient der

Bursche (XI, 2), bleibt der Liebste in der Fremde (XV. 27), weint Hannchen um den Geliebten (XXXVM, 1),

haben Zweie einander lieb (LXVHI, 5) und die polnische Königin will um ihren in der Schlacht gefallnen Ge-

mahl 7 Jahre , 7 Wochen und 7 Tage trauern (L).

24) Flüsse: Dönawa, die Donau, Mörawa, die March (XCI, 9 u. 11).

25) Saugelhierc: Kofi, kpuik, das Pferd, sehr oft; jagne, das Lamm (CXL, 1); baran, der

Widder (CXL, 3); kjandros, der Eber (LVI, 3); kocka, die Katze (CXLVII, 4); koza, die Ziege (Lni, 2);

kozot, der Ziegenbock (LM, I); kozle, das Zicklein (Uli, 8); liska, der Fuchs (LVI, 5); mjadwcz, der

Bär (LVI, 7); rampa, die Sau (LVI, 1); sarnicka, das Reh (XVI, 17); sele, das Kalb (CXXXVI, 3); welk,

der Wolf (CLXXH, 3).

2G) Vögel: Piaski, die Vögel (VIII, 6); boson, der Storch (CXCIV, 4); golubju.sk, das Taubeben

(LXIV, 1); gus , die Gans (CLI, 1); h.-.'el, der Adler (CXCIV, 1); jaskolicka, die Schwalbe (CXXU, 1);

kacka, die Eute (XCII, 1J); kanja, die Weihe (CXCIV, 2); kukawka, der Kuckuck (XXI, 1); kurje, das

Hühnchen (CXI,, 2); poipula, die Wachtel (CXIV, 5): solojk (XIX, 3) oder sylojek (LH, 1) und sytowik,

die Nachtigall (XIV, 1); wrouask, der Habe (CC, 7).

27) Fische; Rybica, der Fisch (I, 25).

28) Bäume und Sträuchcr: Lipa, die Liude (XV, 1) wird am öftersten genannt; bazowc krje,

der HoUunderstrauch (CLXXH, 2); chojna, die Föhre, Kiefer (LXXlV, 3); dub, die Eiche (MX, 1); baga-

cyja, die Akazie (Cl, 1); jabiongask (LXXXVII, 6) und jablonka, der Apfelbaum (CXIV, 13); jawor, der

W*.d. Vola.li.dfr II. 39
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Ahorn (CLXXXO, 11); kerjaiki, die Sträocber (LXVU, 1); IjeScuika, der Haselnussstranch (CLXVI, 3)?

oliyna, die Erle (LXXVII, 7); Skrokowirika, das Fichlengebüsch (XIV, 2); winowy psut, die Weinrebe

(XLVin, 53) ; wjcz , die Rüster (XLII, 2).

29) PHauzen und Gewächse: Gröch, Erbsen (CLXXV, 2); hows, der Hafer (V, 1)$ kal, Kraut

— caulis — (CXXXVII, 3); konopi, der Hanf (CLXXV, 6); mjerik, der Eppich (CLXXXIV, 17); morchwja,

die Mohrrübe (CXXXIX, 4); peprica, das PfefTerkraut (VIII, 19); polej, der Polei (LXXX1I, 4); pfaaicka,

der Weizen (CLXXV, 1); rei, der Roggen (CLXXV, 1); rjezyna, das Schneidegras (XXVIII, 3); Uawa
(XLIX, 1) und Oawicka, das Gras (XVI, 10); zelisca, Kräuter (XLVIII, 12).

30) Blumen: KwjetaSki, Blümchen (XV, 20); leluja, die Lüie (CLXXIV, 25); roza (VI, 18) und

rozyca, die Rose (VIII, 10); rata, die Raule, sehr oft.

31) Früchte: Granka, die Weintraube (XLVIII, 58); jabluJko, das Aepfelcben (XV, 21); kalinka,

die Kalinkenbeere (XXVII, 10); kioska, die Birne (CLI1I, 4); malinka, die Himbeere (XXVII, 9); iyski,

die Tannzapfen (XXVHI, 30); wisny, die Kirschen (LXXIX, 2); worjaiki, die Nüsschen (LXVIH, 32).

32) Metalle: Slobro, das Silber, öfters; desgl. zlolo, das Gold (IV, 7); zelezo, das Eisen (LI, 19).

Im Deutschen exislirt ein ähnliches Lied, z. B. bei Kretschmer: die beiden Königskinder.

V. 12. Polo, das Feld. Die Neutra substantiva dieser Ordnung haben sonst nicht o, sondern e zur.

dort an der Strasse, am Fusswege, wo alle Leute vorübergehn — scheint auf die uralte slawische Sitte, den

Begräbnissplatz in der Nabe der Strasse zu wählen, hinzudeuten. Vgl. auch Oberwendische Volkslieder: L,

125; CXXXVI, 85; CXLV, 7, und unten p. 310. No. LXXXI.

I.

III.

Dieses Lied Cndet sich auch im Oberwendischen (No. IX.) , ist dort aber nicht so vollständig.

IV.

Von V. 9. an singen Andere:

Njcio 'cu teke sc psisazis das,

Ale ja som jaden grobojski knjezk. :,:

'CoJ ty mjc teke psesazis.

Ja 'eu st deie zaplaiis. :,:

Och ja sje njamögu psesazis,

Ty buzoS za tymi zäwcami hys

In Naundorf singt man :

Nie nejslej tarn wjec' nadejilej

Ako dweju psewoznikow.

3 Weiter nichts trafen sie allda an

Als nur der Fährleute zwei.

Pfiwoznika, lubtj psewoznika.

Coga wej wol lnzi k mytn berjoli j T

ZwöliS ty njento najn by»

Abo ty zwolis wödu skoeys?

5 Fährleute, ihr lieben Fährleute zwei,

Was nehmt ihr denn von den Leuten all Lohn.

Willst du jetzt, Mägdelein, unser sein

Oder willst springen io's Wasser hinein?

11

Wödu ja skocu ,
görej sptonu,

Wo möjim wjeneu chozis budu.

13 In's Wasser ich springe , auftauche ich,

In meinem Kränzlein werd' gehen ich.
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Wjenc jo zeleny , polejowy, 15 Grün ist das Kränzlein , von Polei so fein.

Wot tog' mje poleja domacnego. Ja von dem Gartenpolei so fein.

Und man fugt aucb noch hie und da zum Schlüsse bei:

Garne te creje a bjcle strumpy: Die schwarzen Schabe nnd Strümpfe so

To fryjnym zöweam tak dere piisloj. Das stobt deo jangen Madeben gar gut.

V. 12. wodn skoeys, in's Wasser springen. Vor wodn ist die in diesem Falle bei andern Slawen

noch gebräuchliche Präposition w oder we zu soppliren. Man sagt jedoch auch im Niederwendischen we boga

wjeri«, an (in) GoU glauben.

V.

Dieses Lied haben wir auch im Oberwendischen (LXXXV1.) , aber mit anderem Ausgange.

V. 5. B/.ez, ohne. Au manchen Orten habe ich pzez singen hören.

VI.

Siehe dasselbe Lied unter den oberwendischen (XVII.) nnd die Anm. dazu I, 337.

VII.

In Naundorf hörte ich folgende Varianten: V. 13. Wizona ja pak tarn liebudu, sehn' wird man mich

dort doch nicht; und V. 19. Och ly sclma Jelmojski, ach du arger Schelm. Statt nehubii singt man ander-

wärts neStapal, und V. 42 statt wotsy mjac ein scharfes Schwert — haben Andre: falsnu mysl, falsche Ge-

sinnung. V. 44 sagt man auch : Do grona wdni ju zaporaju , in's Gerede bringt man sie. V. 47. Bloiko,

das Glück, Diminutiv von btogo, welches in der gewöhnlichen Redeweise ganz verloren gegangen ist. Man
hat dafür das germanische gluka aufgenommen.

vin.

V. 9. Aeholicbes in deutschen Volksliedern. Hoffmann, scbles. Volksl. Nr. 137. S. 161.

Ich setzte mich wohl nieder Drei mibe Röselein

Auf eine gute Ruh, Und ander mehr Kraut,

Da fielen mir drei Rosen Das hält ich meinem Feinsliebchen

Auf meine Schuh . Nicht zugetraut.

IX.

Vgl. die oberw. Waisenlieder I, 65. 126. 155. und die Erl. S. 370 ff.

X.

V. 12. Na ten bök k slyiicoju , auf die Seite zur Sonne, d- i. gegen Osten.

XI.

Vgl. das oberw. Lied Nr. XLV . über denselben Gegenstand.

XII.

Auch im Oberwendischen. Vergl. No. LXXII.

XIII.

V. 2 singt man stall rozkwitla auch rozkwisona, nnd statt pö »fei log' Ijesa hört man auch na sfez

log' ljeta, um die Mitte des Jahres. Ausserdem

V. 7. Psiz zen ty rjedny z wjacora : Komm doch Geliebter des Abends zu ans.

V. 9. Gaz bje tak pdzdie z wjacora : Als es schon ziemlieh spät Abends war.

V. 11. Spii möja lubka, daj abo nie: Schläfst du mein Liebchen , oder etwa nicht?

39*
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V. 17. stnpanira. V. 18. ktapauim. V. 19. sUU zaswjet singen Andere zapal, zünde an.

V. 27. Z descami wooi se rozpelku, Mit dem Regen verschweifen sie sieb,

Z wjetsami wöni se rozduju. Mit den Winden verweben sie sieb.

XIV.

V. 5. Spija, sie schlafen; die sonst gewöhnliche , regelmässige Form ist sf>e.

XV.

Dasselbe Lied im Oberwendischen, siehe Nr. XLIII. nnd die Erlaut. I. S. 343.

XVI.

Aus einem böhmischen Volksliede (Erben, Th. II. Nr. 156) bietet sich folgende Stelle zur Vergleichung dar

:

Dival se na n£ z okna pän, Ans dem Fenster blickte dahin der Herr,

Na sve pachole zavolal : Uud seinem Burschen rief er zu

:

„Vstävej pachole t stroj konf , „Steh auf, mein Bursche , rüste mein Iloss,

Pojcdem na hou du pole. Auf die Jagd in's Gelilde will ich ziebn.

Budem honiti srncala, Werde Jagd machen auf Rebe da,

Dvacililcte df-vfala." Auf zwanzigjährige Mägdelein."

V. 27. Ja dejm bys jadna sluzabnica na lym mje groze na husokim : Ich muss werden eine Dienerin auf

dem Schlosse dem hoben. Diese Worte deuten vielleicht auf die ehemaligen Zwaogdiensle hin, welche die Unter-

tanen der Herrschaft leisten musslcn.

XXI.

V. 4. sroblane, silberne. Die regelmässige Form wäre slöbraae, an maacben Orieu ab«eküri» iti ikbne

.

XXII.

Dasselbe Lied im Oberwendiscben, aber ia vielen Stücken anders. S. Nr. V. des ersten Bandes und die

Erl. dazu I, 329.

Dieses Lied wird auch hie nnd da unter den Hochzeitliedern gesungen. Geschieht dies«, so lässt man V.65ff.

weg und setzt dafür, indem man den Namen der Braut und des Bräutigams einfügt, Folgendes.

Rjeduej»* Liza NNec, Sehr schön ist EUbelb NNs,
Rjednejsy Kjeto NNec. Sehr schön ist Christoph NN.
Liza jo bjela , cerwena, Elsbclhchrn ist so weiss und rolb,

Kjeto jo rjedny , lubosny. Christoph der ist so lieWioh und schön.

Oboj ze jaduak radnej slej, Beide sind gleicher Weise schön,

Dere zc scbjc rowna stej. Beide sind sich einander gleich.

XXVIII.

V. 29. tola, doch. Der Gebranch dieses Wortes ist bei den Niederwenden sehr selten geworden, man

sagt dafür gewöhnlich das deutsche doch.

V. 30. dosyikowhys, in die Tannzapfen gebn, so viel als seiner Wege gehn.

XXXVII.

V. 30. buplasis, auszahlen. Das Kind, welches das väterliche Gut übernimmt, muss seinen Geschwi-

stern eine Entschädigungssumme auszahleu. Daher sucht diejenige Person, welche dies zu thun hat, wo möglich

eine solche Ehehälfte zu bekommen , die so viel Vermöge* mitbringt, ala zu der Auszahlung »otbwendig ist.

XL.

V. 4. Njok, ich will nicht — ist eine ganz abnorme Form von njokijes, nicht wollen. Die

Person sing. präs. beisst sonst auch njo'coro oder njo'cu.
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V, 2. Statt wol drjowa wjezowego voa Rüsternholz singen Andere wol drjowa jjedlowego, Ton

Tannenholz.
xuv.

V. 14. meg' für mego und dies für möjego, meinen.

XLIX.
Man schliefst das Lied anch so:

Br>g bu/.o nama I10br.17.is

Wol jadneg' mateg
1

selelka

Wele rogateg' dobylka.

Gott wird uns bescheeren

Von einem kleinen Külhchen

Viel des Hornviehes.

LI.

Lied Nr. L, welches dasselbe Thema behandelt, nnd die Erlaot. ], 347.

Ln.

V. 9. welgen, sehr. Die Form welgiu oder welgim ist gebräuchlicher.

LV.

11. Diese wird aber fastV. 4. deru, ich muss. Die vollständige Form ist derbu, Inf. derbes, m
gar nicht gebraucht. Man setzt dafür deru , debu

,
dejm.

LVD.

V. 1. NaJa, die Unsrc. Der Ehemann nennt seine Frau nasa und sie ihn nas. Eben so werdpu

LIX.

V. 19 also:An andern Orten singt man

,Njel ja si gronju , zoweysco,

,Teu jaden dej« mi dai.'

„Gaz debu, rejtaf, tebje dai,

„Dejä pftasas starejiej'.»

,Kag' debu paaiai starejsej ",

,Zedneju uezaaju.'

„Neznajns, rejtar, starejsej',

„Znajos braUa slarsego.

„Sak sy z nim dlujko wojue byt

„Tej Praze dalekej."

,lch sage dir jetzt Mägdelein

,Den einen gibst du mir.'

„Soll ich ihm, Reiler, geben dir,

„So frag' die Eltern mein."

,Wie soll die Eltern fragen ich,

,Da ich sie kenne nicht.'

„Kennst, Reiter, du die Eltern nicht,

„Den allsten Bruder doch.

„Warst lang' im Kriege ja mit ilnu

„Dort ia dem fernen Prag."

„Wcz ty brunego za wuzdu, .„Nimm deinen Braunen du am Zaum,

„Wez jogo spöd lips. „Führ' zu der Linde ihn.

„Ljcpej tarn sebje pdscelos, „Je besser dir das Lager machst,

„Ljepej um buzoi spas.» „Je besser schläfst du dort."

V. 32. Tso knjeiki, drei Herrn, eigentlich drei Junker.

LXI.

V. 2. Soban, der Ssoban, ein Oehsennamc.

LXII.

Ein ähnliches Lied gibt es im Oberwendischen, cf. Nr. CXX des ersten Bandes und die Erl. S. 31*.
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V. 9. tapaü, fangen, zrubasi, verwnnden, bauen. Der Infinitiv auf i ist bei den Niederwenden

gebräuchlich, ab bei ihren oberwendischen Stammverwandten.

Lxni.

Aehnlicb im Oberwendischen. Vgl. Nr. XXII im ersten Bande.

LXXJV.

Besser im Oberw. Vgl. Tbl. I. Nr. CL und die Erl. S. 374.

LXXV.

V. 5. Dieselbe Redensart im Oberwend. Liede Nr. VII. 33 ff.

LXXVI.

Vgl. das oberwendische Lied Nr. CXXXMII und die Eri. S. 373.

LXXVIH.

VergL die oberwend. Jahrmarktslieder im 1. Tbl. Nr. XXIX. XXXIII. CLII. CLXVII. und das nie-

Nr. LXXXII.

LXXXI.

In Naundorf fugt man noch folgenden Schluss bei:

Syli umfet möjogo dla, Starbst du, Liebster, meinetwegen

'Cu ja teke twdjogo dla. Sterbe ich auch deinetwegen.

Zakopso naju psi drogach, Ihr begrabt uns an der Strasse,

Psi drogach, pü welikicb. An der Strasse, an der grossen.

Zakopso naju pü slaikach, Ihr begrabt uns am Fusswege,

Päi llazkach daj psi Syrokicb. Am Fusswege an dem breiten.

Stajso nad nama kef roie, Pflanz't auf uns 'nen Strauch von Rosen,

l{ef roie ccrwoneje. Einen Strauch von rothen Rosen.

Stajso nad nama kef ruty, Pflanzt auf uns 'nen Strauch von Raute,

Kef ruty zeleneje. Einen Strauch von grüner Raule.

Stajso nad nama dwa pluta, POauzt auf uns auch noch zwei Reben,

Dwa psula winoweju. Ja vom Weinstock noch zwei Reben.

PsuU tej rjedrie roscotej, Und schön wachsen die zwei Reben,

se plesotej : In einander sich verflechtend

:

Tak tek naju lubosci: So auch unsre treue Liebe:

Zediic roztyl nepojdu. Nimmermehr wird sie sich trennen.

LXXXII.

Ein ähnliches Lied haben wir auch im Uberwendischen. Vgl. Nr. XXJII des ersten Bandes und die Erl.

S. 33!). In Nanndorf heisst der Anfang also

:

Psed Rjedniikojc nowym dwdrom Dort von Schönes neuem Hofe

Sldj teje ruty zeleneje. Siebet gar viel
|

und zum Schlüsse singt man noch

:

Gas bje nezelu po hobeze,

Zöwco zjeso do kjarcmy. Ging das Mädchen in die Schenke.

Z nicym zeme nedosega, Mit nichts reicht sie bis zur Erde

Ak s tym matym obrubaskom. Als mit dem Besalz dem kleinen.
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Kniowe jo holowana,

Psez Worojc prec wezona,

Do Nj»boitojc piiwezona.

Njoco nam U rjedna zjetas;

'Comy my ja zas' Um dowjasc*.

Rjedna chopi dere zjelas.

Iq Wittichenau geholet

Ward getraut sie z

Und geführt durch Hoyerswerda

Ward sie uns gebracht nach Naundorf.

Hält sie hier sich nicht zur Arbeit,

Bringen wir sie bald zurücke.

Doch sie hält sich wohl zur Arbeit.

LXXXI11.

Vergleiche Tbeil I. Nr. LXXXVDI. V. 9 ff. und die Erl. S. 364 IT.

LXXXIV.

V. 1. plcsa&o, sie flocht; an andern Orten gtazaio, sie strählte; V. 18 statt dwa goJbjalka , zwei
Taubeben, singt man auch dwa marijanka, zwei Turteltäubchen.

Bei V. 17 ff. fugt man

Unveränderlich sind Thaten,

Was geschieht, lässt sich nie]

Mein Geliebter ist mir lieber,

Als die bndrn Brüder mein.

andern.

Hein Geliebter ist mir lieber,

Als die beiden. Schwestern mein.

Stajaüki su rierosanki,

Co se staue, to se nerdsijo.

Lubyjoaije wele lubSy,

Ako mej dwa bratia.

Luby ja mje wele lubSy,

Ako mej dwje Jotse.

Luby jo mje wele lubsy

Aio mej sUrejiej.

In Naundorf singt man V. 23 IT.

Co nama, rjedna, k myto daS,

Wymözemej sje mej ?

Selink, krosikwele nej\

To wania rada dam.

Vgl. das oberwendisebe Lied Thl. 1. Nr. CXIX und die Erl. S. 368.

LXXXVI.

Vgl. du oberwendische Lied Tbl. I. Nr. IX. und die Erl. S. 333.

LXXXVU.

V. 23. Wsyken sc gaja.sk rozljega, wia liawa spoljega heissl eigentlich: Der ganze Hain wieder-

ballt, es schallt dureb's ganze Gras. — Vgl. das obtrw. Lied Thl. I. Nr. LXIII. und die Erl. S. 354.

XCI.

Vgl. dieselbe Gliederkette, nur etwas anders zusammengefügt unter den oberwendisrhen Liedern Tbl. I-

Nr. LIX. and die Erl. S. 352 f.

Geliebter ist mir lieber,

Als die Eltern hochgeehrt,

Was gibst du uns wohl zum Lohne,

Wenn wir dich befrein?

Nicht yiel ist ein Schilling , Dreier,

So viel geb' ich gern.

XCJ1I.

Aefanliche Lieder finden sich

S. 187. Heinert, Kreucbmer, Erk a. ». 0.

i vgl. Hofloiann's Scblesiscbe Volkslieder , Nr. 187.

C.

V. 4. Mjo se jich ksjeeb. Es steht wegen des Reims statt ksjeso.
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Dieses Lied ist nach einem bekannten deutschen bearbeitet, obwohl es in mchrern Versen davon abweicht.

CIF.

Siebe Tbl. I. Nr. CXXXII ond die Amerkungen dazu. Vgl. auch II. Tbl. Nr. IX und die Eriäut. dazu.

CIV.

Dieses Lied geht nach der Weise des Dcstaner Marsches und mag wohl zur Zeil des siebenjährigen

Krieges entstanden sein. — Im letzten Kriege 1813 haben die Oberwenden auch eine Marscbmelodie nebst dem

Text dazu von den Kriegern irgend eines slawischen Stammes überkommen. Melodie und Text, letzterer viel-

leicht nicht genügend verstanden und bald im lausitzisch-serbischcn , bald im fremden Dialekt sich bewegend,
i»

Mama.

. a-r-»'—^—•— — -t f—*-^f—* -5

—

z=—t - - -y—c—g V
V - sra-jto ml min, a - grajdo mi mar«: na ra - liieo -ja ka • ra - bi - Dar, po bo - ku pa - Ui

po bo-kn pa - loi. Na - in dzäwka za-to-pi-t«, apn-U-la aej ko - Ica - ko. Sech so pa - Ii, adiri so p« - Ii,

rch >o pa-ti ko . lco-kel hkocowoa, »kofoivoa, *j« - ro uafki krydoala ! Brande • borf - cy «r© - ja - ry,

taj-ey 4ot-hl no-ka-cy, hlaj, pio-ja »atka, htaj, hl«; ao-ja nalka, hlaj

!

CV.

Ein gleiches Thema wird behandelt in dem oberwendischen Liede Nr. VI. Vfl. die Erl. dazu Tbl. I. S. 332.

cxrv.

Erben, Tbl. II. Nr. 315, bat in ähnlicher Weise: V jedne ruce panerikn, v druh«- race dibiuek. lu

gleicher Weise Celakowsky I, 41.

CXVIIF.

V. 2. Senkeri, obgleich, wird seilen gebraucht, man setzt dafür sonst gewöhnlich lec

cxxx.

(ianz ähnlich referirt das böhmische Lied (Erben Tbl. II. Nr. 265:

Kopali, worali Sie hackten, sie pflügten,

Ja jcile lezel; Ich blieb noch liegen;

Zpivali, vejskali, Sic sangen, sie jauchzten,

Ja laky Wirt. Da lief ich auch hin.

Eben so Kollär I, 287.

CXXXI1I.

V. 7. Fryeo, Fritz. Es isl hier wahrscheinlich Friedrich der Crosse, König von Preassen ge-

meint, der ja noch jelzt beim Volke der alle Fritz beis
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clm.
Dieses Lied muss von Aoton aus einem Orte an der oberlausitzischen Gränze

wir golicka (Mädchen) statt des im Niederwendischen gebräuchlichen zowio

Spreewalde eine trockene Hübe.

CLXVI.

Man fiigl hie and da an den Schluss noch folgende Strophen:

haben, weil

Ga dfji ty wele penez mjes

Wjeriwjerijanku

!

A riezmjejom ja penez dose; —
0 bej!

Ga 'cu jej plowow naparis,

Wjeriwjerijanku

!

A do koryta nakidas.

0 bej!

Man singt auch statt des

Ta neumejo chljeba pjac.

Wjeriwjerijanku

!

Ga 'cu ju dere naucys; —
0 bej!

Z dnbowym kijom psez chfebjat,

Wjeriwjerijanku

!

Z bjeloju ruckn piez licko.

0 bej!

Da musst du haben gar viel Geld

Wiriwirijanku t

Und hab' ich Geldes nicht genug; —
0 hei!

So will ich Spreu ihr brühen auf,

Wiriwirijanku I

Und in den Trog ihr schütten vor.

0 bei!

V. 21-28 diese Worte:

Sie kann ja Brot nicht backen dir.

Wiriwirijanku

!

Ei nun so will icb's lehren ihr; — '

0 bei!

Wohl übcr'n Rücken mit dem Stock,

Wiriwirijanku

!

Wohl über's Bäckeben mit der Hand.

0 bei.

Statt des Refrains Wjeriwjerijanku hört man auch Lowf pudel lowf ! i. e. Lauf Pudel lauf.

CLXXIV.

Dasselbe Lied singen mit einigen Abänderungen die Oberlausitzer. S. Tbl. L Nr. XXIIL nad die Er-

dazu S. 339.

CLXXXVII.

V. 2. So, dass — sonst az. V. 15 Haniseo, die liebe Anna, vielleicht auch die schöne Anna, da

zowcyido ja auch immer schönes, treffliches Mädchen heisst V. 20 nowu komoru; hier ist die Prae-

pos.üon w ausgelassen, eben so V. 23 und 27 vor ilewef und V. 40 vor jen. V. 46 und 47 toienoj, wjaseloj,

CLXXXIX.

Die Melodie dieses Liedes wie folgt:

bis

Njet .j« we-Jtt d& j.y, ii }tJ,iiwc }
ilo, >j>«je»,otja •} ! ja i|,u byA-ior Iwvja »rjw«, dalq ji, »IÜ«j j. miumya« in

cxc.

Dasselbe Lied im Oberwendischen, cf. Tbl. I. Nr. CCLXVI. V. 4. lalki, Hirse. Es ist der Nom.
plur. und die regelmässige Form wäre jaglki, Diminutiv von jugty.

CXC1.

Ein anderer, aber jedenfalls unvollständiger oder corrumpirter Anfang, lautet in Jessen also

:

Wccd. Volkslieder II. 40
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Psez kaliaka tiuika hjeiy,

Na brjoiki jo hustupila.

Zböjala se zynineg' mroza,

Zymneg' mroza, sucheg' Ijesa.

Za mridrymi kwjctaskami

Za carnymi jagodkami.

Der Schluss ist in Jessen dieser:

Hyicer jo sc chwalila,

Az jo dobra gdspoza.

Durch Kalinken läuft ein Bächlein
Ueber's Ufer ist's getreten.

Fürchtet sich des kalten Frostes,

Halten Frostes, trocknen Jahres.

Ja dort hinter blauen Blümlein,

Und auch

Noch hat sie sich hochgerübmet,

Sie sei eine gute Wirthin.

CXCV.

Die Legende vom heiligen Georg (Juro), der hier Juni genannt wird, Gndet sich, wie bei den

Slawen, so auch bei den Serben in der Oberlausitz; Tgl. Th. I. CCLXXXV. und die Erläut. dazu S. 387.

Jak.w ncdclu po ob&db

Cbodil pan buh po swetS

S trema ucedlnikama:

CXCVII.

Dieselbe Sage bei den Oberwenden Th. I. Nr. CCXC und die Anmerknng hierzu S. 389. Herr A.

W. Sembera Iheilt in der Zeilschrifl des böhmischen Museums 1842. p. 401 ein Lied mit, welches

Stoff behandelt. Es wird unter den mährisch sprechenden Slawen in Preassisch Schlesien

Als Sonntags nach dem Mittagsmahl

Gott der Herr umher ging auf der Welt

Mit zweien Aposteln,

Mit dreien Jüngern:

Nadelli Um jednu diwku, Trafen sie auf ein Mägdelein,

Ona nese wodu cisUi. Welches reines Wasser trug.

„Daj dewoiko, daj tej wody, „Gib Mägdelein, gib von dem Wasser,

Umyjem se rocc, nohy." Will ™* HiinH. »«* »?««- w«««h«n.««

,,,,Ta wodicka neni £ista,

Napadto do ni lista;

Tebo lista wrboweho,

Teho prachu eestoweho."«

„Ta wodicka U je üsta,

Ty dewncho neni 's jista;" a. L. d.

Schliesslich wäre noch zu bemerken, dass diejenigen Substantiva auf •üco oder -ylco, welche bei den

Slawen eben durch diesen Ausgang eine gewisse Häuslichkeit, U ngefälligkeit zuerkannt erhalten,

im Niederwendischen eher den entgegengeseislen Sinn haben. So heisst zöweysco immer das treffliche, reizende

Mädchen (XCIV, 33 u. a. a. 0.) und Haniico (CLXXXVU, 15), die schöne Anna, u. dgL m.

Was die so unendlich oft in Anwendung gebrachten Diminntiva und Diminnlissima betritt, so lassen

sieb diese grositcniheils im Deutschen nicht wiedergeben, obgleich durch diesen Mangel einer der grossten Reize

der slawischen Sprache, jenes weiche, sanfte, einschmeichelnde, herzliche Wesen für den Deutschen

verloren geht Sie drücken je nach der specialen Bedeutung des Worts alles das aus, was mi

angenehm, anständig, edel, ehrwürdig, hold, lieb, reizend und vorzüglich

„„Das Wasser das ist nicht

Es ist Laub hineingefallen;

Laub von der Weide,

Staub von der Strasse." "

„Das Wasser ist wohl rein.

Aber, du Mägdlein, bist es nicht;" u. s. w.
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Zu drin IIAhr Ar. 15. 8 .176.

Pii spocalku zaridzeneho slotelka psescjehaie Sasku

a wokolnych krajow surowy ruDeznik „Lips Tullian."

Tuteho riieoo su Serbjo do „Lipsknlijan" pSemjenili a

we scjehowacej wjescje jara starej basniecy zlodzijej

daü, kii we basnitkach druhich Stowjanskich ludow

hinalt rjeka. Pola Polakow ihennje so w<Sn „Madej";
pSirunaj: Pieini lodu Polskiego w Gslicyi , zebr.

Z. Pauli. Lwöw 1839, str. 32, bdzez ao praji:

Zlitoj ic sie uoeay Bote

!

Wie i0fM ja o. Madeja laie.

Polacy maja lei piulowo:

Przyjdxieu na Madcjow« lote,

Gdxic lamc breytwy i noic.

Po porucWi kn. Mosbacba Wratslawju plepoda

nü_ kn. atud. F. Wawroski ze Klodziska, kii je ze

rta Pölskeho ludu wele pjcknych pjesniekow a du&nycb

basnilkow , kotrycbi wozjewenja so swojim iasn na-

düjec' snijemy , zexbjeral a napisal, tei baaeii, koiraz

ma dziwnu podobnosc na naiu, bdzez rubeznik nie

Madej ale „Madaj« ( __?) rjeka. Ja

psiwdam ja tuhdy börzy , dokelz hisce nihdze ciscana

neje a ao tola runje swojeje p&ejenoscje dla pornjo

Serskej zjewic dyrbi. S.

(Prata pana Wawroikieg».)

Dawnemi laty jeebat kupiec przez wielki bor.

Deszcz ciagle padat z gradem, okropny wieber szumiqc

po boru, nie roalego go slraebu nabawil. Droga byta

zla , lak iz wciqz wöz pod osie prawie w blocie chodzit.

Ciezko byto knpeowi na sereu; ebeial bowiem jak

najpredzej zobaezyc* zoncj i dzieci Inbe, ktorych juz

od lat kilku nie widzial, leez darmo pospieszyc\ Na-

raz uwiazl w blocie warod boro. — Widzac sie bez

wszelkiej pomoey, zaezal narzekac i oplakiwac swoje

nieszczescie. Jul myslal konie wyprzec i lowarami,

ileby sie dalo, je obladowac, a rcszle zosUwiwazy

w blocie, do domu sie udac. Lecz nagle powstat jeszcze

wicksjty azurn po Loru , a Stada krukuw i kawek

krzyczae wbijaly sie w powietrze, — i widzi czlc-
jj

wieka idaeego ku sobie — nie byl to czlowiek, jeno I

djabe» — a poznal go kupiec po fraezku oiemieckii», I

Za Anfange des vorigen Jahrhunderts wurde Sachsen

und die umliegenden Lander von dem gefährlichen Räuber

,,Lips Tnllian" in Angst und Schrecken gesetzt. Seinen

Namen haben die Wenden in „Lipskulijan" umgewandelt

und ihn in der folgenden gewiss sehr alten Sage einem

Bösewichte gegeben, der bei andern slawischen Nationen

wieder anders heissL Bei den Polen wird er „Madej" ge-

nannt
; vergl. Lieder des polnischen Volkes in Calizien,

gesamni. v. Z. Pauli, Lemberg 1839, S. 32.

Erbara« dich , o mächtiger C«tt 1

Schicke *ie Dicht aar Madej'*

Die Polen habeo auch ein Sprichwort

:

Du wirst aar Madej'» Bell

W« ** laoter Scheeraester and

Durch Vermittlung Hrn. Mosbach'« in Breslau i

Hess mir Ilr. Stud. F. Wawroski ans Klodzisko im Gross-

berzogtbum Posen, welcher aus dem Munde des polni-

seben Volks viele biibscbe Lieder und treffliche Mahrchen,

deren VeröflVntlirhung wir seiner Zeit erwarten dürfen,

gesammelt und aufgezeichnet hat, eine Sage, die eine

wunderbare Aehnlicbkeit mit der unsrigen bat, wo aber

der Räuber nicht Madej , sondern „Madaj" (vielleicht

Amadeus?) heissl. leb theile sie gleich hier mit , weil sie

sich noch nirgends abgedruckt findet und doch gerade we-

gen ihrer ausserordentlichen Uebereinslimmung als Parallele

zu der wendisebeu Sage bekannt zu werden verdient. S.

Daa Bett den Madaj.
(Dareb Barm Wawniai.)

Vor vielen Jahren reiste ein Kaufmann durch einen

grossen Wald. Es fiel ununterbrochen Regen und Hagel,

furchtbarer Sturm brauste im Walde, und setzte ihn nicht

wenig in Angst. Der Weg war schlecht, so dass der

Wagen fortwährend bis an die Achse im Kolbe fuhr. Dem

Kaufmann fiel dies schwer aufs Herz , denn er wollte so

schnell als möglich seine Frau uud seine lieben Kinder

umarmen , die er schon seit mehrern Jahren nicht gesehen

hatte, aber vergeblich war alles Eilen. Auf ein Mal blieb

er mitten im Walde im Kolbe stecken. — Als er sich so

oboe alle Hülfe sab , fing er an zu jammern und sein Un-

glück zu beweinen. Schon dachte er daran , die Pferde

auszuspannen and sie , so viel als möglich , mit Waaren

zu beladen , und wollte dann , das Uebrige im Kolbe

zurücklassend , uacb Hause eilen. Aber plötzlich ent-

stand ein noch viel grösseres Sausen im Walde und ganze

Scbaaren von Kraben und Itaben erhoben sich kreischend

in der Luft , — und da siebt er einen Menschen auf sich

40*
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kapelusiku spiczatym i po pazurach , ktöre t bot6w mu

wygtadaly. Zbliiywszy sie, «iw djabel do kupca, ofianijc

mu swoja. porooe pod tym warunkicm: ,,jeieli mu da

toi o czem nie wie w down." Kupiec namysliwszy

sie dobrze
, przyrzekt mu ; w lern djabel wyjmujc

bycza. skdre ze zanarirza, pisze ugode, ktora. kupiec

krwia. ze serdecznrgo palea podpisat. Schowal djabel

cyrograf a , podwazywszy woz silneini barkami , od

razu z topieli go wyciqgnql. Uradowany kupieo jedzie

do domo, lecz jakze sie zdumiat, gdy przyjechawszy

do rodzinnpgo aiiasla dowiedziat sif, zc zona spowila

mn syna. Odiqd zadumany i zasepiony cliodzil —
nie go rozweselic* nie mogto. Uziwila sie iona i

przyjaciele l*j jego posepnosei, lecz on nikomu nie

wyjawit lajemnicy. Tymczasem synek doraslal, cho-

dzil do szkol i miat zoslac ksiedzem. Widzqc ojea

Uk zawsze smutoego, spyUl go sie. razu jednego o

przyczyne. ,Moj synu, juzes (y nie möj , w podrözy

mojej zapisalem de djabln.' — „Oj nie boj sie ojeze,

ja zapis
. odbiöre. djabtu, pojd$ do piekla samrgo."

Co rzckl, lo uezynit. Odebrawszy pierwsze swiccenia

udat sie w droge. Idzie i idzie, — lecz do piekla

dalekonie jedna to mila ani dwie. Nie m.ilo on tarn

truddw podejmowat, nie raz po borach blqkol sie i

paszczach. W Icj podrözy gdy razu jednego ndc go

zaszla, nie wiedzial gdzie sie podziac; — widzi

nareseie swiatelko slabo btyszeza.ee w dali spieszy sie,

i z wielkq radoseiq spostrzegs chalf. Wrbodzi —

,

nikogo nie zastaje, lylko slaruszkc, ktora krzqtala

sie okoto wieezerzy. Prosi jej o uodeg — ,
opowiada

jej cale swe nieszczesetc i dodaje, ze idzie do piekla,

djablotn wydrzcc' swdj cyrograr. Z poczqtku staruszka

nie ebeiala go przyjac, prrswadujqc mu, ze syn jej

jest rozböjnikirm; gdyby go cliciata przenocowae a

onby przyszcdl z towarzyszauii , zabilby go bez milo-

sierdzia; lecz gdy siv prosil nicuslanuic , ulilowala

sie jego doli , i dawszy uiu cokolwick strawy , sebo-

wala go za picc i przykryla drzewem i gal^ziami.

Wtüm przythodzi syn , a pecheae po izbie zawolal

nkrupnym gtosem -. Slarko, slorko , »wieze mieso tu

shclinc — dej jeno je sam! Napruzao starka sie;

uypicrala — s;n bowiem sam zaczqt po wazyslkich

katach szukac. Widzqc slara, ze lo nie przelewki,

vpuuicdziala mu calq przygode inlodego kleryka,

pros.qc go, ieby mu nie zlego nie wyrzqdzal. Wy-

zukommen — das war aber kein Mensch, sondern der

Teufel — und er erkannte ihn an dem deutschen Fracke

und dem spitzen dreieckigen Hute und an den Klauen, die

ihm zu deu Stiefeln hei ausguckten. Der Teufel kam zu

dem Kaufmann heran und bot ihm sefue Hülfe an und zwar

unter der Bedingung : „dass er ihm dasjenige gebe, wo-

von er in seinem Hause nichts wisse." Der Kaufmann

besann sich eine Zeitlang und sagte es ihm dann zu; da

zog der Teufel aos dem Busen ein Stück Ochstnieder,

schrieb den Kontrakt darauf, den der Kaufmann mit Blute

aus dem Zeigefinger unterschrieb. Der Teufel steckte die

Handschrift ein , indem er den Wagen mit seinen kräfti-

gen Schultern in die Hohe hob, zog er ihn mit einem

Ruck aus dem Kothe heraus. Der hocherfreute Kaufmann

fahrt nun nach Hause , aber wie war er von Staunen und

Schrecken ausser sich, als er erfuhr, dass ibm seine

Frau eineu Sohn geboren habe. Von der Zeit an ging er

immer ganz düster und in Nachdenken versunken umher.

Nichts konute ihn erfreuen. Seine Freunde und seine

Frau wunderten sich über diese seine Traurigkeit, aber

er vertraute Niemandem sein Gebeünniss an. Unterdessen

wuchs der Sohn heran, ging in die Schule und sollte

Geisüicher werden. Da er den Vater immer so traurig

sah, so frug er ihn einmal um die Ursache. ,Acb mein

lieber Sohn , schon bist du nicht mehr der meine ; auf

meiner Heise habe ich dich dem Teufel verschrieben.' —
„Ach bab du nur keine Angst, lieber Vater, ich werde

dem Teufel die Versehreibung nehmen und selbst in die

Hölle gehn. Wie gesagt so getban. Nacluiem er die erste

Weihe empfangen hatte, machte er sich auf den Weg.

Er geht und gehl, — aber bis in die Hölle ist es weit —
das sind nicht etwa eine oder zwei Meilen. Er musstc

viel ausstehen, mehr als ein Blal irrte er in Wäldern und

Einöden umher. Während dieser Reise überraschte ihn

einst die Nacht und er wusste nicht wohin ; — endlich

sieht er ein schwachQimmerndes Lichlchen in der Ferne,

er eilt daraur zu und erblickt zu seiner grosscu Freude

eine Hütte. Er tritt hiuein — , findet aber Niemanden

als ein alles SlüUercben , welches das Abendessen zube-

reitete. Er bittet sie um ein Nachtlager — , erzählt ihr

sein ganzes Leiden und fügt hinzu, dass er iu die Holle

ginge um dem Teufel seine Vcrschreibung wieder abzn-

uchmen. Anfangs wollte ihn das Mütterchen gar nicht

auruchnicn, indem es ihm vorstellte, ihr Selm wäre ein

Räuber; wenn sie ihn hier übernachten licsse nnd ihr

Sohu käme mit seinen Gefährten nach Hanse , so würde

er ihn ohne Mitleid todtsehlagen ; aber da er gar nicht

aufhörte zu bitten , so erbarmte sie sieh endlich über ihn,

gab ihm zu essen und versteckte ihn hinter deu Ofen , in-
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ctajn&t go Madaj, — gdyi sie tak zwat 6w roz-

böjnik — sam ze zapieeka i kazawizy drzacemu ze

strachu klerykowi opowiadac aobie cala. historyq, pil-

nic sie jej przys luchiwal a gdy skoriczyl, rzckl:

Daruje « iycie, lecz przyrzecz roi, ie dowiesz

sie w piekle, ro mnie Um ezrka, i za powrotem

zndw do mnie wstapisz i opowiesz mi , cos tarn wi-

dzial. Na drugi dzien ze sVitem udal sie kleryk

Jui siedm (Irzy) dui podrozowat od spotkania sie

z rozbdjnikirm, a jeszcze drogi do piekt« widac nie bylo.

Znöw cbodzi do boru z btijacem sereem, aby podobna

mn sie nie nadarzyta przygoda jak z Madajein. Nad

wieczorem przychodzi do klaszloru bedacego wsrdd

boni. Ucieszony przeslepuje progi klaszloru, gdzie

go z wielka, goscinnoscia przyjeto. Udajc sie ualycli-

miast do przclozoncgo, aby dowiedziec sie, o drod/e

do piekla. ,Möj synn, daleko to jeszcze droga', rzekl

czcigodny starzcc, ,lecz ufaj w Uogu a tcn ci dopo-

moze. Trzy bory jeszcze takie przejdziesz i Irzy pola

wielkie, a dopiero przyjdziess na kooiec swiata — na

puszcza. wielk«., ale tarn nie zabladzisz, bo tarn droga

wielka, szeroka; na koriun tcj drogi przyjdziesz do

wielkiej bramy zelazoej
, ktora, otworzysz za pomocq

szkaplcrea a swiecouej wody.' Na drugi dzirri po

wyslucbaniu mszy swielej pokrnpit go przetozony

klisztoru wodq s'wiccona. i dat uiu potrzebna. broü do

wojowania z djabiami, jako to szkaplerze, swicxoua,

trzykrölowq krede, kadzidlo, swiecooej wody kociolek,

kropidlo, blogostawietistwo na droge i przestroge, aby

*»V po drodze nigdzic sie nie

wciai pacierze, szedl proslo.

Tak zaopatrzony udal si? w dalsza. podrdz
, pewien

•weg©. Tu dopiero zaczety sie pokusy: Inlali djabli

za nun wotajac okropnie : Unykaj , bo de zajadc ! —

sie ihn mit Hotz and Reissig bedeckte. Wlhrend
dessen kommt ihr Sohn nach Hause, schnüffelt in der

Stube umher und schreit auf ein Mal laut auf: Altes Müt-

terchen , es riecht ja nach frischem Fleische , — gib es

nur her! Vergebens suchte es das Mütterchen zu leugnen,

der Sohn fing an in allen Winkeln umherzusucben. Als

sie endlich sah , dass hier nicht zu spassen sei , erzählte

sie des jongen Geistlichen ganzes Schii ksal und bat ibn,

er möge ihm duch nichts zu Leide thun. Madaj — denn

so hiess der KJuber — zog ihn selbst hinter dem Ofen

hervorund befahl dem vor Schrecken zitternden Geistlichen,

seine ganze Geschichte zu erzählen, horchte aufmerksam

zu uud als sie beendet war, sagte er: leb schenke dir

das Leben, aber du musst mir versprechen, dich in der

Hölle zn erkuudigen, was mich dort erwartet, und auf

deiner Rückkehr wieder zu mir zu kommen und zu er-

zählen, was du dort sahst. Mit Anbruch des nächsten

T.iges begib sich der Geistliche auf den Weg.
Schon sieben (drei) Tage lang von dem Zeitpunkte

an, wo er mit dem Kauber zusammengetroffen war, wan-
derte immerzu und noch immer war vom Wege znr Hölle

nichts zu seheu. Da kommt er wieder in einen Wald und

das Herz erbebt ihm bei dem Gedanken , es möchte ihm

ein ähnlicher Unfall begegnen, wie mit Madaj. Gegen
Abend kommt er zu einem Kloster, das mitten im Walde
lag. Hocherfreut überschreitet er die Schwelle des Klo-

sters und wird daselbst sehr gastfreundlich aufgenommen.

Alsbald geht er zum Prior, um ihn nach dem Wege zur

Hölle zu fragen. ,Meiu Sohn, das ist noeb gar sehr weit',

versetzte der ehrwürdige Greis , ,aber vertrau auf Gott

und der wird dir helfen. Du hast noch drei solche Wäl-
der und drei solche Gefilde zu durchwandern und dann
gelangst du erst an das Ende der Welt — nämlich in eine

grosse Wüste; du wirst dich aber dort nicht verirren,

denn der Weg ist gross und breit j am Ende der Strasse

angelangt, kommst du vor eiu grosses eisernes Thor, das

du mit Hülfe desSkapuliers und des Weibwassers öffnest.'

Am andern Tage hörte der Geistliche die Messe und der

Prior besprengte ihn mit Weihwasser und gab ihm die

uölhigen Waffen zum Kampfe mit den Teufeln mit , näm-

lich ein Skapulier, am heiligen drei Köuigstagc geweihte

Kreide, ein Kauchfass, einen kleinen Kessel voll Weih-
wasser, einen Sprengwedel nnd den Reisesegen, sowie

endlich auch noch die Warnung , er solle sich unterwegs

nirgends nmsehn, sondern immer geradeaus gebn und

dabei das Vaterunser hersagen.

So ausgerüstet machte er sich auf den Weg , über-

zeugt, dass er sein Ziel erreichen werde. Jetzt gingen

die Versuchungen an: Teufel Qogen hinter ihm her und
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lecz on , jakhy oic na lo nie zwaiat , szedl prosto droga.,

nie obracal sie a wciai modlit sie. Przychodzi narcscie

do owej bramy wielkiej , kropi woda. swieconq i dolyka

sie j*j szkaplcrzcm. Naraz z wielkim bukiem otwiera

sif brama, wcbodzi do okropnych lochöw, a brama

zoöw zapada z lakim toskolem, ze cate piekio sie trzeslo.

Idzie gankiem i wchodzi do wielkiej sali, a ino dwöch

djablow w niej siedzialo. Pylaja go sie: Czego cheesx?

odpowiada : Cyrografu ! ßicrzc swieconrj wody i zaczyna

kropic djablow , pokresliwszy wprzöd na czole i po calem

sobie krzyze trzykrolowq kreda, aby go sie nigdzie djabli

dotykac nie mogli. Krzyk uczynili djabli i möwiq , ze

go nie maja). ,To prowadzeie mnic dalcj 1 ' zawolat

kleryk. Prowadza. go tedy do nastepnej sali, gdzie

jai kilkn djablow duszyczki biedue knlo na kowadlach.

Podobnie jak z picrwszymi zaczyna wojn$ a gdy i ei

mo powiadaja. , ic go nie roaja, kaze sie prowadzic dalej.

Przechodzil wie« lak przez kilka sal, gdzie djabli rdine-

oii sposobami meezyli dusze, az narescie przyszedt do

oslatniej. Tamto bylo siedlisko samego Lncypera. Ku-

lawy, na laricuebu do slapa przyknty, a wkolo niego

kotfy wielkie gotowaly sie zc smola., z kUir^j duszyczki

to reee, to glowy wyciagaly, placzac, wyrzckajqc i

przekiinajqc swoje iycie ziemskie. Jednym djabli lall

smolv palqca, sie w gardlo, inne kuli , inne piekli, sma-

zyli ilp. Kleryk zbliiy sie do Lncypera, zada oddania

cyrografu
,
kropiac go wod.*) tfwieconq, bijqc szkaplcrzem

a kadzil mu pod nos. Lucyper wyje okropnie, cate

piekio sie trzesie ; narescie wydaje rozkaz oddania cyro-

grafu. Djabli wzbraniaja. sie a kleryk kropi, bije a

kadzi. Gdy juz tyle mak wycierpili djabli
, daje Lucyper

rozkaz slrqbienia wszyslkieb. Bierze djabel trabe a

zatrabiwszy na czlery swiata strony, w okamgnieniu

niezliczona djablöw moe slaje na rozkazy. Lucyper

rozkaziije wydac cyrograf. Diabli oddac nieebca, — , a

kleryk wciqz mu dokueza woda. i szkaplcrzem. Gdy

wifc Lucyper juz wytrzymac nie mögt, krzykna.1 piekiel-

nym gläsern : Bierzcie tego na Madajowe loie ! Prze-

slraszony djabel prfdko oddaje cyrograf klerykowy
,
aby

sie »chronic od meezarny. JJie dose na lern , pokazeie

mi lei to Madajowe loie!* rzeeze .kleryk. Prowadzq

go djabli, ioto, loze napelpione (z brzytwami , nozami,

weiami, pod spodem gotuja, sie kolly smoly, a przytem

kowadlo, i inne narzedzia do mfezenia birdnej duszyczki

Hadaja. Zobaczywszy wszyslko wyszedl z piekla, i z »

riefen mit furchtbarer Stimme t Geh ans dem Wege oder

du wirst überfahren! —- doch er ging seinen ^Veg fori

als ob er auf ihr Geschrei gar nicht achte, wendete sich

nicht um (und betete fortwährend. Endlich erreichte er

jenes grosse Thor, besprengte es mit Weihwasser und

berührte es mit dem Skapulier. Plötzlich öffnete sich das

Thor mit furchtbarem Gekrache, er tritt in grausige
-

Höh-

len ein , und das Thor scblicssl sich hinter ihm mit glei-

chem Gekrache, so dass die ganze Hölle erdröhnte. Er

durchschreitet das Vorgemach und kommt in einen grossen

Saal, wo nur zwei Teufel sassen. Sie fragen ihn: Was
willst du? Er entgegnete: Die Verscbreibung ! Dana

nimmt er Weihwasser nnd fangt an die Teufel zu bespren-

gen, vorher jedoch hatte er mit der Dreikönigskreide auf

seine Stirn nnd seine Kleider Kreuze gemacht , damit ihn

die Teufel nirgends anpacken könnten. Die Teufel erho-

ben ein erschreckliches Gebenl und riefen ihm zu , dass

sie die Verscbreibung nicht hätten. ,So fuhrtmich weiter!'

rief der Geistliche. Sie fahrten ihn nun in den anstossen-

den Saal, wo schon mehrere Teufel arme Seelen auf

Ambossen schmiedeten. Eben solch einen Krieg , wie mit

den vorigen , beginnt er auch mit diesen und als sie ihm

antworten . dass sie die Verscbreibung nicht hätten , lässt

er sich weiter führen. So ging er durch einige Säle , wo

Teufel auf verschiedene Weise Seelen marterten , bis er

endlich in den letzten gelangte. Dort war die Residenz

Lncifcrs. Er war lahm, mit einer Kette an eine Säule

geschmiedet, und um ihn herum standen Kessel voll sie-

denden Peches, woraus arme Seelen ihre Hände und

Köpfe berausreekten, weinend und jammernd und ihr ir-

disches Leben verwünschend. Diesen gössen Teufel sie-

dendes Pech | in die Gurgel, jene schmiedeten, brieten

oder schmorten sie u. s. w. Der Geistliche nähert sieb

Lucifer'n , fordert die Rückgabe der Verscbreibung , be-

sprengt ihn mit Weihwasser, schlägt ihn mit dem Skapu-

lier und räucherte ihm unter die Nase. Lucifer brüllt

grässlicb , die ganze Hölle erdröhnt , endlich gibt er den

Befehl, man solle die Verschreibung zurückgeben. Die

Teufel weigern sich, der Geistliche sprengt;, schlägt und

räuchert. Da die Teufel solche furchtbare Qualen aus-

standen , befiehlt Lucifer, alte Teufel zusammenzurufen.

Einer derselben nimmt nun eine Trompete uud bläst nach

allen vier Weltgegenden und in einem Augenblicke sind

eine grosse Masse Teufel versammelt, um Lucifers Be-

fehle zu vernehmen. ErbeÜehlt, dass die Verschreibung

zurückerstattet werde. Die Teufel wollen sie aber nicht

geben , — und der Geistliche setzt ihm tüchtig mit Weih-

i. Als es Lucifer gar nicht mehr

, schreit er mit einer Hollenstimme:
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radoscia, wielka. udaje sie do klasztoru owego , aby Bogu

zlotyc" podzickowanie za szczesliwa. podrdi. Tnztad

protto idzie do Madaja, od kldrego przyjety [goscinnie

wystawil du cala, okropoosc mak nan zgotowanych. Przc-

straszooy rozbdjnik i zmiekczony prosi go o sposöb, ja-

kimby uniknat owej meczarni. ,Pokutuj!< odrzekt mu

kleryk. Madaj wiec zaczaj plakaC jak bohr, £atuja,c

twjch grzccbow, wyspowiadat sie przed klerykiem,

ktory jednakie rozgrzeszenia dad mn memdgl. Tym-

czasera kazat mu przynieic palke, ktdra, najwie-

eej ludzi pomordowal, a wzjqwszy ja. wsadzit w
ziemie i podlcwac* zalecil, dopökiby nie rozpuäcila

listköw.

Nie tylko woda. , ale kleczac prey nivj , tzami

szczcrej akrucby podlewal Madaj wsadzona. palkc , kuSra,

tiiedlugo pusciwszy liscie , w jabton piekna wyrosla , bo

byta tei z drzewa jablkowego. Zakwitta rozliczuym

kwieciem i owoo obfity oa niej sie

Dtugie zndw laU mineJy, wielekroc jablod kwitla

a owoc radzata , nim öw dawny kleryk jako biskup przy-

padkowo przez owe bory przrjcidzal. Ryfo to w pifkmj

jesieni. W podrozy zalatywal go wctei zapacb jablek.

Xatrzyniuje sie i zaleea woznicy szukad owyeh jablek.

Chodxi wozniea po born i znajdaje jabton roztozyst* pelno

jablkami okryta., che« zrywac, ale glos z pod jabloni

:

Niecb rwie, kto sadzit! odstraszyl go, i zadyszany

biegnie do pana, opowiadajac mu co widziat. Zdziwil

sie bisfcnp z poczajku, lecz wnet przypomniat »obie

Madajja, ktory zapewny na rozgrzeszenie czeka. Scbo-

dzi i idzie wprost ko jabloni, — zbliza sie — i o

dziwy! — Madaj siwinchny jak golabek z dlaga broda

jaklen biata,, kleczy pod jablonia. Biskap odmöwiwszy

pacierze nad uim, dal mu rozgrzeszenie , zerwal jablko

Werft den dort (der die Versefareibong hat) anf das Bell

des Madaj ! Der Teufel erschrickt über diesen Befehl and

gibt rasch die Verscbreibung heraus , um den Qualen zu

entgehen. »Damit ist es noch nicht|abgemachl' , rief der

Geistliche , »zeigt mir Madajs Belle

!

4 Die Teufel führen

ihn hin und da siebt er denn ein Bett, vollgespickl mit

Kasirmessern , Messern und JSeblangea, unter dem Bette

stehen Kessel mit siedendem Peche und dabei ein Ambos
uud andere Marterwerkzeuge bestimmt für die arme Seele

des Madaj. Nachdem er Alles betrachtet hatte , verliess

er voll Freude die Hölle und begab sich geraden Weges
in das Kloster, nm Gott für die glücklich Überstand pur

Heise zu danken. Von da ging er zu Madaj, der ihn

gastfreundlich aufnahm, und schilderte ihm die furchtbaren

Qualen, die seiner warteten. Der Rauber erschrack nicht

weich gestimmt, dass er den Geistlichen bat, er möge

ihm doch ein MiUel an die Hand geben , wie er jenen

Qualen entrinnen könne. ,Thue Busse ! * entgegnete ihm

der Geistliche. Madaj fing an zn weinen wie ein altes

Weib , fühlte Reue über seine Sünden und beichtete dem
Geistlichen, doch dieser konnte ihn nicht absolviren. Er
liess sich von Madaj die Keule] geben , mit der er die mei-

sten Menschen erschlagen hatte, nahm sie und pflanzte

sie in die Erde und befahl , sie so laoge zu begiessen , bis

sie Blatter treiben würde.

Aber Madaj begoss nicht nur mit Wasser , sondern

mit Thrillen aufrichtiger Reue und knieend die einge-

pflanzte Keule, die in Kurzem Blätter trieb und zu einem

hübschen Apfelbaume heranwuchs, denn sie war aus

Aepfelbaumbolz. Sie blühte sehr stark und trug reichlich

Früchte.

Viele Jahre vergingen , oftmal hatte der Aepfelbaum

geblüht^ und Früchte gebracht , als der ehemalige Geist-

mal durch den Wald fuhr. Unterwegs wehte ihn fortwähr

rend Woblgeruch von Aepfeln an. Er lässt stillhalten und

den Kutscher die Aepfel suchen. Der Kutscher gebt im

Walde herum und Gndet endlich einen grossen Apfelbaum

voll Aepfel , er will einige abpflücken , aber eine Stimme,

die unter dem Aepfclbaume spricht: Mag der pflücken,

welcher pflanzte ! schreckt ihn ab und ganz ausser Athem

kommt er zu seinem Herrn gelaufen und erzählt, was ihm

begegnet sei. Der Bischof wundert sich Anfangs, doch

bald fällt ihm Madaj ein , der gewiss noch anf die Abso-

lution warte. Er steigt aus dem Wagen und eilt zn dem

Aepfelbaume, — nähert sieb — und o Wunder! — Ma-

daj mit schneeweissem Haare und langem Barte kniet an

dem AepfeU>aume. Der Bischof betet ein Vaterunser, er-

Digitized by Google



jedno z drzewa. \V lej cbwiti wszystkie znikly , — bo

U> byly dusze pobitycb przez Madaja ludzi, - a Madaj

sypal sie w proch. Uiaty golabek unosi) si? nad

i, jakoby zwiaslujac

tbeilt ihm die Absolution und pflückt dann einen Apfel ab.

In diesem Augenblicke verschwanden alle Aepfel, — das

waren nämlich die Seelen der von Madaj erschlagenen

Menschen , — und Madaj zerfiel in Staub. Ein weisses

Tiiubchen flog über dem Bischof auf, gleichsam als wolle

dass Madaj die Sebgkeit erlangt habe.

sagt man,

Wir Ibeilen noch einige Sprichwörter mit, die wir durch Herrn Pecb in Kütten

zu hören Gelegenheit hatten.

Dzens Malej zemju wotanka. Heute scbliesst Mathias die Erde anf; oder

Diens Malej zemju zanka. Ueule scbliesst Mathias die Erde zu,

sagt man in ahnlicher Weise , wie bei den DeuUehcu : Malheis — Bricht« Eis. — Hat er keius — Macht er eins.

Hdy bych mjel, hai nimara, Wenn ich hatte, wie ieh's nicht habe.

Dha bych roöhl , hac nemözu , So würde ich können , wie ich's nicht kann

wenn man durch Umstände an der Ausführung einer Sache gehindert wird.

Hdyä zona nima drewa , Fehlt es der Frau an Holz,

Dba blada 6\ kaz cihela. So siett sie um sieb, wie eine Hummel.

Wenn in einer Wirtbscbart das Brennholz zu mangelu beginnt, so wird die Hausfrau gewiss ein verdrießlich

Gesiebt machen. — Der Mann mag daher immer bei Zeilen für Holz sorgen.

Hdzcz je ljetsa therwja, Wo es heaer ein Untereinander gibt,

Tarn je k Ijelu beja. Da gibt es nächstes Jahr eine trächtige Hündin. —
ist renländlich.

Uordosd uia darmo , HofTart hat man umsonst,

Draslu dyrbi kupic. Kleidung muss man kaufen.

Bettelslolz ist ein falscher Stolz.

Jjcsc a pic je pol ziwenja, Essen und Trinken ist das halbe Leben,

W heli lezec cyle. Hinter dem Ofen zu liegen das ganze,

sagt der Faullenzer.

Kajkez je: Pomhaj bdh! Wie der Grass

TajLeje: Wers pomhazy ! So der Dank.

Wie es in den Wald schallet, so schallet es auc

Ljez nii na pjeel Krieche mir auf d<

Zu deutsch: Blase mir den Hobel aus!

Mlody hole pol zeinjana. Ein junger Bursch ein halber

Ein oft gebrauchter Lobspruch auf die Jugendzeit.

Na pjesku ryby iowic, Auf dem Sande Fische fangen,

Ma wodzje mloiic Auf dem Wasser dreschen.

Diese Formel gebraucht man, wenn es sich von Un
Ma swjateho Uawta, Zu Sankt Galli,

je rjepa zrala. Wenn die Rüben reif sind,

eine oft belieble Zeitbestimmung.

Nebydz. wowca, bdyije ce böh tun küez borana stworit. Sei kein Schaf, wenn dich Gott der Herr zum Hammel geschaffen hat.

d. h. Vergib dir dein Recht nicht; nimm deinen Vortheil wahr!

Perd je khudcho Ijekaf, sowie §toz perdzi, Tön smerdzi

und Perd riejehrjesny, Sloz enje,

Ale smjelny. — Tön duje

die Naturmenschen sowohl in eigenUicber als auch in übertragen
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Po pecynej dani khodiric

d. h. betlein gehn.

Prawda woü koli Wahrheit «licht in die Augen.

Veritas odium parit sagt dafür der Lateiner.

Raniii deic* a riewescinski piac so borzy mirie — Morgenregen und Braullbränen dauern nicht lange

ist eine ausgemachte Sache.

Ric woparü' ze zymncj wodu Den Hintern verbrtihn mit kalten

d. b. unkräflig gegen Jemand auftreten. Vana ac sine viribus ira.

Slubic a iai , to je wele Versprechen und Geben , das ist zu viel

sagt man von Leuten, die zwar alles Mögliche versprechen, aber Nichts zu

Stara baba, ryzy kön — Eine alte Frau, ein Goldfuchs —
Mloda holca, rietopof : Ein junges Mädchen, eine Fledermaus:

Slarej babje dwoje brabje, Der alten Frau zwei Rechen,

Mlodej holcy slwore cypy. Dem jungen Mädchen vier Dreschflegel.

Dies ist uns als Sprüchwort milgelheilt worden. Wir wissen es jedoch nicht zu deuten, geben es aber hier,

denu es dürfte vielleicht einen Andern die Deutung gelingen.

Starii wöt, Je aller der Stier,

Twerdii roh. Desto härter das Horn.

Je älter man wird, desto schwerer wird es, eine Gewohnheit abzulegen.

Stary ma sriicrc pred woblecom, Der Alte bat den Tod vor dem Angesicht,

Mtody pak za khribelom, Der Junge aber hinter dem Rücken.

D. b. Niemand, er sei wess Alters er wolle, ist vor dem Sterben sicher.

Swar Ein Scheltwort

Je bozi dar, Ist eine Gabe Gottes,

Puki Schläge

So iertowe suki Sind Teufels-Knnrren,

D. h. Eine ernste Mahnung zu seiner Zeit bat die Wirkung wie eine Stimme vom Himmel, übertriebene Strenge

und stete Anwendung von körperlicher Züchtigung verstockt das Herz und macht zum Bösewicht und verhindert

ätoi je jara mudry, Wer zu klug ist,

Ton je pol riemdry. ist halb thöricht.

Zu weit getriebene Vorsicht und übertriebene Pfiffigkeit betrögt sich gerade öfters.

Slöl je poslcrii do mjecha, Wer zuletzt in den Sack kommt,

Je prjeni z mjecha. Kommt zuerst wieder heraus,

zum Schaden, wenn dein Werth lange unbeachtet blieb.

§loz stodzi, Was wohlschmeck!,

To neikodzi. Das schadet, nicht,

unfolgsame Patienten, die ihren Appetit über die Verordnungen des Arztes

Tu mal rojech a raki. Hier hast du den Sack und die Krebse,

du den ganzen Piaoder, sagt der Deutsche.

Ty wije seezki do rcje, wjes Du weisst alle Steige in den Hintern

Z rieje ianu. Aus den Hintern heraus aber keinen.

Du weisst zwar eine Sache anzufangen, aber verstehst sie nicht auszuführen.

Wodb je tak bjela, Sie ist so weiss,

Kai lonsi snjeh a ljeluSe Molo. Wie vorjähriger Schnee und heuriger Koib

sagt man von cioer schmutzigen Frauensperson.

Won je prec , Lai by 'ho wichor wzal. Er ist weg, als wenn ihn ein Wirbelwind mit

Dies sagt man, um Jemandes schnelles, unvermutetes Verschwinden anzudeuten.

We.d. V.IUlieJrr II.
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W<5n Ijede pu«. Er bötet

will ebensoviel sagen als: Er ist selbst ein Faullenzer.

Won smoriSi kaz jjri w plonuchach (ploncach). Er schoarcht wie der Igel in Holzapfelbaume.

Braucht keiner weitem Erklärung.

Wön so boji, zo mobt sebi Ijenju kiiu Er färchlet, dass er sieb die faule Ader (Flechse) übermässig

naeahnuc. ausdehnen könnte.

0. h. Seine Fadheit hält ihn von aller anstrengenden Arbeit ab.

W bubi mjed, Im Munde Honig,

Wulrobi jjed. Im Herzen Gift.

So sagt man von falschen Leuten, die anders reden und anders denken.

WSitko z wjetrnikoai sleji Es steht Alles so fest wie die Windmühle.

D. b. es ist alles unsicher, denn die Windmühle bewegt sich ja meist immer.

Zyma ma wulki brjueb. Der Winter bat einen grossen Bauch.

Man versorge sich (besonders als Landwirth) Tür den Winter wohl, denn man wird während desselben viel

nöthig haben.

Bog swoje ziwuje w gromadu weze, Gott führt die Seinen wunderbar zusammen,

A carl je cbyla. Und der Teufel wirft sie.

Mag dich auch Unheil treffen, hoffe nur auf Gott, er wird es zuletzt herrlich wende

Bei den anwohnenden oder auch unter den Wend
die Wenden bezügliche Redensarten zu Ohren gekommen:

Hau zu, es ist ein Wende!

Wahrscheinlich ist diese Floskel dadurch entstanden, weil ehedem der Wende so gnt wie rechtlos war und es

leider jetzt noch in mancher Hinsicht ist. — Die Wenden selbst aber sagen , der angeführte Ausspruch gelle bei

den Deutschen als eine Ermothigung , wenn sie etwa mit Wenden in Kampf gerathen und er heisse so viel wie

:

Wehre dich tapfer, denn du hast es mit einem Wenden, d. h. mit einem kräftigen Gegner zu

Aus vier Wänden (= Wenden) baat man einen Stall

!

Dieser aus dem Gleichlaute von Wende und Wände entnommene deutsche Volkswilz fängt an sieb jetzt in

mehr zu verlieren, weil ihm wendischer Seils ein anderer in neuerer Zeil

Sagt nämlich der Deutsche: Aus vier W—n baut man einen Stall —
so fügt der Wende bei : Und sperrt einen Deutschen hinein I

und bringt dadurch immer die Lacher auf seine Seite und den Gegner unfehlbar zum Schweigen.

Gott verlässl einen Deutschen nicht, und wenn er ihn soll in's Windsehe (Wendische) betteln schicken!

und: Wem es an Brote fehlt, der geh in's Windsche (Wendische), da findet er weichst

sind Redensarten, die man bei den umwohnenden DenUchen sehr oft boren kann. Wahrscheinlich sind sie ent-

standen, weil man die Wenden, welche grösstentbeils Ackerbau treiben, durchgängig vor den drückendsten

Nahrungssorgen gesichert siebt. S.

Wegen ihrer häufigen Besuche in der Lausilz (Iheils als Wallfahrer nach dem Marienorte Rosentbal

beim Kloster Morgenstern, Iheils als bausirende Krimer) und das dabei oft vorkommende Betteln wird den

Böhmaken (den deutschen Bewohnern an der böhmisch-sächsischen Gränze) von unserem Volke folgendes nach-

geredet: Wenn einem Böhmaken ein Sohn geboren wird, so bindet er ihn an die Spitze einer langen Stauge,

geht mit ihm auf einen erhöhten Ort, bebt ihn dann auf der Stange so hoch, dass der kleine Mensch, mit dem

Gesichle nach der Lausitz zu gewendet , über die Gränzberge hinweg nach den wendischen Thälcrn sehen kann,

und erklärt ihm nun, dort sei das Land, wo gar gute.» Brot und schöner schwarzer Kuchen (von schwarzem

Weizenmehl, wie er den armen Leuten bei Kircbweihen und an den hoben Festen in Massen gegeben wird) zu

finden sei. Da reisst der Junge sein kleines Mädchen weit auf und der Vater freut sieb männiglich darob.

J. P. Jordan.
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LXXALX. Zfobjnaa labka .... • Der vcrlarac Sebats • . 80

XC. Sedym Ijet ako aadrai dajew * • 81

XCI.

xcu.

XClil.

XCIV.

xcv.
XCVI. Tioeba labaaii .... Ein Wfiii(j Liebe ....... . er

XCVil.

XCV1II.
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c.

Cl.

CIL

cm. lieber tcbj« U)Je .... vi
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CX.
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CXXI.
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CXXIII.
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CXXXIII. Die fvta Zeit aad dia aehlüuaea Leute . 10»
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.* : 107
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Dl. Freiwerker «7
Heiratba 12*
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Weins gerilb 130
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Die welaeade Braut 131
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CLXXXIV. Zelebe Di« Klage

CLXXXV. Zatab« Die Klag« .

CUCXXVI. ialaba Die Klag*

CLXXXVI1. Zatoba Di« Klage .

CLXXXVIII. iiwU etjeeja reja Der Jnngfra« taxier Ta«x
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CXCV.
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Marija wol*
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Miria ruft 150
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1, Hiuet ead H5D* 153
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He xacke^rnkaek.

Zweite« Verzeichnis der IJetfer.

Naek des Anlangen.

* K*r«j, gerej xeweyiee
No. Seile

clxxjv. 1*7

Ak bjeeb ja nalkl CLVII. 113

Ak mij Toter ilod.r bjeä. CXXX1. 104

Ako bjecfc ja fnjoy CXCIII. 144

Ako ja bjeek »lody gole cLvin. 113

Ancjcka, Bolcycka nai bjel« XXV. 37

Anka zjeäo p« »0J0
•

LXXVI. 7t

B.

Bjeta jn rexy.. „r... XIII. 2«
Bjeio pak jaden P4Ukl kral L. 52

Bjeiala liilta de Gubiaka LXXXVIII. 80
Budka man xdranii XXXIX. 44

c.

Cakaj Aaka, eakaj I.XXX 74
Ca« uaa bnxo deaaj fcy» CMCXIIf. 134

Ca* »an aebj« ho dajo

Cefena jviC

Ce»n rjedny Uli» loay

Ccjo je tn iimh>

Caga aooi knli ja eyaita

Cuga asm nowego xgeaila

Coga le luxe wot sajn

C11 ja •um aewrg» tgaaila

'Cai ty «exe«, ekle ja aooi

Daj
,
daj rjeden Aaka

Uapo /•'»t-ani pltyo

Drjato xöwio rase slawa«

Duma jo aoxa

D...j Ujel byi a

Da»' dlejke 1» U
Dura golea ijeülej

134 Dji ta m«ja labka ck^ra

It». Seil«

cxxxv. 104

CIX. S4

LXXXII. v>

XXXV. 41

CXC. 141

XX11I. 34

X. 23

XXIV. 36

XL. 44

xctx.

CXLIV.

XLIV.

XLI.

XX.
CXLI.

XCV1I.

XCVIII.

83

10»

10»

10s
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No. Seil«

Gai ja H *j»e«r ip«t XLVI. 48

Gai ta zolta werba LXXIX. 74

Gilcy te 16b« aepowaeba XXVII. 37

Gf>l»bj«ik aa bjele noika LXIV. Ci

Caa eobn Haaka, g«n LXI. 61

Geil ta mnpu doaoj CLXI. Iii

(irabala Hanicka ap&d gelku V. 17

GfVdkti tarn jo lak XXXVI. 41

H.

Haocycka, lukcycka , bobro* XXVI. 37

Hanieka Triaicki praiala XVI. 29

Ilaoka (trnai : Sana CLI1. III

Hanka ty brene wocko CXXVIII. 103

Banka ty ay •ja CXXV. 102

Höret 'to m ieoiä CXCIV. 144

Hebijaj aa ty LV. 53

llotm; jli ,
peaytli CLXXIX. 130

Hokroj aa kennaska CLXV. 116

Ho nie ae ja aealaraiti LXHI. 03

llajiet je ten goteyk

Cfe.

CLXXVIII. 12»

Chylku 'eomej rejowes CX1X. «9

•

j.

Ja dre wjea CLXX. m
Ja kjjet rad a.äu piedai LVII. 57

Jana welika ijei« je LXV. 64

Jaoej reee Aoko CXIV. 9«

Jana jo blide forataaew LX. 59

Ja«kolieka
, «wigelieka CXXII. 10t

Ja m 'eora grlbacb cxxix. - 1(13

Ja aom aebje z4a.ro wozet CHI. 91

Ja »iüiej jadea leleny boa LIV. 55

Jjeda k aam jjedy CLXXXVI. 137

Jjtli in kojeia na XXII. 33

Jjel jo rjedny worat XCIV. 94

Jjetdzil je rrjlar VI. 18

Ja ajet len cas CXX.XIII. 105

K.

Kaga ae wen ipodeba CXXXVUl. 107

Kolinka ja bjelea drjowku CXCI. 142

Raan ja labeyeka III. 15

Kopacba. waraeba cxxx. 103

IWjeJ >e rad koieal* CLXXX. 130

Kuapaa 'e* ml lohku XCV. 87

Knüak pfjagai kt*jm LXXVH. 72

Knidy rat, koidn rez XII. 25

Na. Seite

LUka »eii aa agniitu Xcii. 82

Labeyeka jo aje XXIX. 38

Lukka man a XCVI. 87
I m Ii ji a ftt »» fl f llt v e> r ra ii.iion * in rj ao iiij r i t>j CX.XIV. 101

Lntaj Haaka , latoj CXXVII. 102

H.
M*«- lo zo«co plenaso ia<V.V.\.l > . 7w

,>li* lo iy»ro gtazaao n YYYIII 1 J*

Mjrj In ooora noc
rvv IW

Müja aoterka aje rvt vt t inHU
Moja aa jagnelkn

rvt
U.VL. 108

W.

Na f6re« paenieka CLXaN .
« Aat

>a kajexrj laea CL. III

Naljete ae paiblixa CL1X. «AI
121

Itan 'graj aje rajka /•VIICXII. 1*

Naa ten naja npyta rvvt All

Naäa Anka zinsa

Nasa Haaka lasna jo I V V 1

1

Naäa Haaka njeeo zu CXLIX. MI
Ptaaa Hank» j'jaea epi 1 VVILAAI. ü»

Naäa aoterka aa goay CLL III

Was kral, aas kral CIV. 92

Negljedaj za mnn tA> II.
(in

\rja41m ja olkala wjaaoläy AMI. 31)

Aealaraj aa lubka moja rv triffLAVIII. an

Seetareaj aje z oknom XCVH. 88

Sietoi «wia, jetazy Lxvra. 65

i>ewjer goicej

Nikaa aa na iwjeae LX. 22

Nj«l ja man a CXCH. 144

Njet aje grejaa cLxxxvm. 140

Njel aja a^ewes LXXIV. 09

Jijet aja wedo CLXXXIX. 141

Njok ja raziä nikeao CLXXVII. 12!)

f f

C\ fli 1 Ii öä 1 11 Ii ja t r> Ir\Mt ü 1 nun lUUCKKt AAA > II* «
Och moj labiy Uby CXXXII. 105

Orb apoaai luby LVIII. 57

Ock ly aoja Inba labeyeka CM. 93

Och >«*co bjelo LI. 52

Oketo gredu jo CLXXXII. 131

O ty moja lab« labka LXXIII. 69

P.

Paaeeh ja kaajewa pai VIII. 21

Pijlej, jjajlej aynka LXXXIII. 76

(fäkale Heaicka XXXVIII. 43

Pongaj bog, ty atara CV. Vi

Poz apat, laba Lizn XLHI. 4«

Prjedna doia aUnula CXCVI. 149

Piece ly graalla CLXXXI. 130
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No. Seile

Psee'f« choiii CLIX. 114

Psed Rjedniskojc «xxxi. 123

P**d tym audnym cc. 153

Piijii« rjedoa iA»k» CXCV1I. 14»

Piiji HinU ko »oje CLV. m
P»rjz k MM •AT

Piijio moj lubv t wjacorka XVIII. J

1

Pjip<ij^z ly mojrj CUM. II?MM*

P*ip«jex ly mojrj lakey CLX. tu

H.

Rampa to piwo browoja LVI. ;>6

Itjednrjsa Maja CLXVII. 119

Rjeilne iÄnro groü LXVI. es

Kj^iUv jo luby daleko XXXIV. 41

M.

Sedalo i.ävtra spwd dubom MX. 58

Srdyin Ijet ja Jakub xc. 81

Sfui j 1 ja golcyk XI. 34
S.>m S'HO st'bjf! Ii nbxjjcd al <:x. «4
Sinn tarn rboxil (XXIV. 115

Spaduula kukauka XXI 32

Sp«t alary apat CVI1. »4

Spiw«j ly iüwi'tt VII. 2«

Spiwol jo spinal aylojlk Ul. 54

Spiwal jo apivial avlowik XIV. 27

Splüwaj, splüuaj loperice LXXV. :o

Spnjrdaj a piamow CXCIX. 150

5poj»l«j »'«j d»a mloxrnra LXXXVII. 79

Sfei Byrkow itoj Up* XLMII. 49

Sloj ta li|>a ws tarn XV. 27

S»a»i Ir do j«y CLXXXV. 135

SvrotkA obrjila Iii CIL 90 1

&par lam poae psi

Sri je R.'.lcj k dn Ijesa

Sl«-j ilrj d»j<- rjcdnij

Solla kijcl mj« i&wkm

'Sjkna n>la püdworana

'Sykna r»la pudworana

'Sykno ytay x wüjoy

•Sykne l« |ux„ \ti0

\Sykne ztlo« kerjaiki

\Sjk». «um S«k*ku

Stlje mala «wdy mo

S«lj* z bubo»om

CXCVIII. 150

LXXVUI. 73

IV. 17

CXI. «7

CXXVI. 102

CXIAIII. 110

XCI. 81

XXXII. 39

I.XMI. i;:.

XXX 39

«IAH.

CI.XXII.

115

124

Tita »Ur» wjaia

Tak lea bo*;i bqraki

Tun we ttj nowej

Ten earoy kozol

Toplaa« jo äcaieycLa

Tom lom lyuca

TÄi kwjetki terfaj

Tai kwjelki ttrnU

Tsln t*io liarar»

Tiobjalka läubjaio

Tttiycu , tuzyca

Ty tarn pyjz.i

Wtn w*n weo o«b wen

W« lyth kagMyjaeh

Wilaj wiloj Jurko moj

\V«e ly Iniyä iöwey^o

Wenrj »e lan pitepelaätrj

Wojjrl jo laby Da wydn

Wuljelal jo luby coluik

Wjno jo cas doaoj bjä

Z coxeja ttwe forroasi

Z wjacorka :,: welika

Z* tiln, xa golo

Za ttumaami Ijwiak»

Za Kniichcom , za

Za sasymi ajummoii

Za Srrskrjo g»lka

Za rurjaml äebdu wollt»

Zuroo mjr a zgron mje

Zyme, Ijrie ».rbi.k«

Znloj i\ lolo

Z.Tl.jr ii lulo

Ztnjka ta i» aa piwo

Zulo j« iyw.'o »rawKkn

Zina iiesiiirjniB domoj

Ziau donnj lirpüjds

/.jr^K-j d»je rjrilorj j.o

Zooru lo tbo/.i po dwire

Zünsko »ij ly wjeoo>ka

No. S«ite

CXXII1. 101

LXX. 68

CI.XVI. 11«

Uli. 55

LXII. 6*

C. 88

CXLII. 108

CXLII1. 10«

CXLVII. HO
CXLV. 10«

CLIV. 112

II. 14

CVIII.

a.

LXXXIX.
LXXXVI.
tXXVIV.

I.

XLII.

I.XXXV.

XI.V.

XIX.

CLXIII.

CI.XVIII.

I.XXXI.

CXXXVH.
CXCV.

CXIII.

X\XI.

I.XIX.

r.iAXXiv.

CLXXXVII.

XCIII.

XXVIII.

CLVI.

CXV.

XLIX.

XXXIII.

CUXXVI.

94

89

Ml

78

106

13

ir.

47

:ti

115

120

7i

107

147

'.'7

:t9

«7

133

138

83

113

9«

51

40

12«

Wood. VolkiUedcr II. 42
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k.

I. Sir»ka baiolcki a baaüicki

II. WitJow. porecadla

III. Serbow ziwenje , stini piiwakneaja a waiaja

IV. tyjekotre Senke priwjerki

V. Poweitaaki etaradawaebo Siowjaaskehe aaboieattwa bei

dzcwaUinii Serbami

VI. Dy.lekty.ke Wielakaerje Serb.keje Reije . . . .

VU. KröUe axagrafiska-etalyetyske wepiuaje Ser»keju tuiloow

VIII. Piiapoaaeaja k dolojca.fer.kia> protaiekaa.

Weodiache liihrohea ud Legenden 157

Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten ... 187

Lebensart, Sitten und Gebrauche der Wenden .307
liinipc «brrpljubiBche MViiiuiiffffn der Wenden . . 255

(Jcberreste dar alten »lewiseben Mythologie unter dea heutigen

Wenden ......... J6J

Die dialektischen Unterschiede ia der wendUebea Spraebe . 275

Karte geogmpbiseb-italiiebe Beschreibung derweod. Lausitzea 283

KHa.teruagen in den wendischen Volksliedern . . .301

Kunstblätter:

Diesem Bande sind beigefügt

1} eine Charte der wendischen Lansitzen;

2) eine Lithographie, die- Anlage eines wendischen Dorfes und eines wendischen ßanergehtifle«

betreffend

;

3) eine Lithographie , musikalische Instrumente betreffend
\

4) drei colorirte Blätter wendische Volkstrachten.
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15

21

2t

22

23

24

24

3K

29

29

31

III

S2

36

Zeile 2 v. 0. Ii«: Lazyeaeb statt: Lsxytcb.

9 v. 0. lie»: ksajasryeb statt: kiajewych.

10 v. 0. liea i ksajoeje »Ulli kajaeje.

10 r. 0. lie«: dopisawacego statt : depiasWacego.

10 v. 0. lies t xelniooego statt i zalozoaeg«.

Spalt« I. Z. 16 r. U. lies: prj»dkspomnenja statt; prjipk-

apooiaenja.

- 2- Z. 12 r. U. Ues: eiederweadisck« »tilt : nle-

dcrlkadisehe.

1. Z. 1 v. 0. lies: Swazbatske statt: Swaibarske.

• 2. Z. 23 t. ü. ist: tu zu tilge».

• 2. Z. 10 r. 0. lies: koke statt, he.

• 2. Z. 12 v. 0. lies: man statt: aao.

- 2. Z. 21 t. 0. lies: Hocker statt: Haker.

- 2. Z. 15 r, V. liea: belo atatl : botaj.

2. Z. 10 v. U. lies: Tüpfcbea aUtt : Zepfchea.

- 1. Z. 8 v. 0. lies: indla statt: iadta.

I. Z. 12 v. O. lies: ps*ez statt: püz.

1. Z. 17 v. O. lies: pres« statt: prosse.

- 1. Z. I« v. U. Ues: slow« statt: slowe.

I. Z. » ». D. lies: cerktricka statt: cerkwieke.

Lied I. Z. 38 lies : bai* statt : hozo.

II. Z. 5 Ues: «eroiiia statt: nerezin.

II. Z. 15 lies: nie statt: aic\

- II. Z. 16 lies i slyri aUU > ityri.

III. Z. 5 lies: aem statt: toai.

- VII. Z. 36 lias: loijrejr sUtt: tazyeyj.

. VIII. Z. 4 lies: al statt: ai.

IX. Z. 20 lies: nselec«, öeptacc* aUtt: meleco,

neplacc«.

IX. Z. 26 lias: njanaja statt: ajsmaja.

- XI. Z. 17 Urs : slyri statt : ätyri.

- XI. Z. 20 lies: sedtowaia statt: ««dlotraie.

- XV. Z. 29 lies: kwiiaeho statt: k»Uaeh«.

- XVI. Z. 7 lies: mit eiaander

• XVI. Z. 17 lies: »oll'o statt

- XVIII. Takt 2: P^a^gE^
XVIII. Zeile 10 setze: . statt: T

- XX. Takt 4: HlHi]
- XXIV. Zeile 9 Ii.«:

Seite 36

• 36

• 36

• 38

- 40

Lied XXIV. Zeile 18 lies: spomau statt: spemaja.

• XXIV. - 21 lie»! dwerejo statt: dworaja.

- XXIV. - 27 li«s: Stab« statt: Stabe.

- .VXVIII. - 1 lies: iolo statt: zole.

XXXIII. Takt 1 und Takt 3

41

12

44

46

4»

SO

53

ys

54

äi

51

5.".

63

63

63

63

67

75

75

76

78

80

87

91

100

102

10t

104

110

115

120

122

131

133

- ut der Vortelehauog ein $ beizufügen.

Lied XXXVI. Zeile S o. 17 lies: gai statt: «

XL. Z. 3 lies: piwo statt: prwe.

XLIV. anter der Musik liea : gemasst st

:

- XLVIII. Z. 13 u. 16 lies: RSekleie statt

XLVIII. Z. 46 lies . cbyslla sUtt

LI. Zeil« 5 lie«: rowno statt: rawna

- 25 lies : zankafka atatl : zamkarka.

• 60 lies: roityl' statt: roztyl
1
.

i lies: Es statt: Er.

6 lies > blila«. statt : bliiei«.

8 lies : dal statt : eyail.

Z. 36 Ues* stuzon« sUtt >

LI.

LI.

LH.

LH.

LIV.

LXH.

LXII. Z. 39 lies: Dass sUU: Das.

LXH. Z. 42 lies: Rocke atatl i Reck.

LXHI. Z. 3 lies : Uat statt : Dorr.

LXIX. Z. Ii lies: Trost stall: Froat.

LXXVH. Z. 36 lies: nicht statt: nie.

LXXXII. Z. 7 lies: kiöe sUtt. kone.

LXXXIV. Z. 1 lies: pleias« statt: plriaio.

LXXXVI. Z. 2 lies, newijo« stall: ÄewijaJ.

LXXXVII. Z. 37 lies: cholyjej statt: ehejoja.

XCV. ia der Ueberaebrlft : rantbige aUU ;

CH. Zeit« 19 lies: dorn« statt: pooaa.

CXXI. Z. 1 liea: tSewjef statt: Kcwejr.

CXXVI. Z. 4 lies: bysVer statt: hyiter.

CXXX. Z. 15 lies: p{ereju»ai statt: pierejswa*.

CXXX. Z. 17 lies, psuket »lall? geptacket.

CXLVI. Z. 5 lies: Vm atatl: U.d.

CLX1II. in der Uebcrscbrill : Z Bakowa St.: üaekow.

CLXVIII. Zeile I lies: gomnami stall, gaaani.

CLXX. Z. 6 lies: puj statt pfnj.

CLWMI. Z. 6 lies: s«szb« statt: saeibe.

OLXXXIV. Z. 21 lies: konoree «lall.

42»
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Seite Iii Lied CLXXXIV. Z. 13 lim jjesno »Ulli jeseo. • 2fi£
• 1 Z. 2 v, 0. liea. BjeJoboh stall t Bjela beb.

- CLXXXIV. Z. 42 lies ^ nti stati mal. - 267 - 2 Z. LS v. U. lies: Oykebjarnat stall: Dyke-

- CXCV. Z. 15 Ljedba alatt: Lj'kda. hjadnat.

- lü - CXCV1. in 4er Uebersehrilllies: Börkow «1. : Sslovt. - 222 - 2 Z- 11 v. V. lies: bwjezda stall: hwjrda.

- Llj - CXCVII. Z. 4 lies : iyry alatt »yry. - 2U - 1 Z. 1 v. U. sind die Worte : hieranf— — Ver-

IM - CXCIV. Z. Ii lies : swazbe alatt: swaibe. schiedenheiten machen" zu tilgen.

LH CC. Z. 24. lies i hnraarlyeh stall: bamarzyeb. - 218 1 Z. |J v. 0. lies: Hril stall: Heil.

- im n der Ucbcrschrift lies i iaba statt i zaba. - 28ft 1 Z. LÜ»- U. lies: Tbeerscbweler »Uli: Pech-

IM Zeile fi v. U. lies : puchrrk (HU: paeberk. fabrikaul.

- IM III v. Li. liea: ryrala stall: ryeala. - 2M - 2 Z. 22 v. ü. ist: ja jo er (sie, ea) zu tüfren.

- IM 3 v. V. lies: liika statt i liska. - 280 - 2 Z. 21 v. l\ lies : Fcdertchliessarhcit stall

:

. lü Ii v. 0. lies: liika stall; liika. Federsehliesszeit.

- IM 8 v. 0. lies : khlüicenje statt : ktoicenje. • 282 - 1 Z. 33 v. L
1

. liea: jehnjata jagnjeta statt:

- IM in der Ueberscbrift lies: iuoa statt: zsaa. jebnera.

• Hl Zeile 12 v. L. lim tsi sUll ; ali. - 2ii - 2 Z. 2 r. V. lies: 22 Pfarrkirchen slatl: 21 Pf.

- 111 lü v. U. lies: srrdzou slall: eredzitno. . 28i - 2 Z. 1 v. U. lies; 115 stall: LLL

IM 1 lies: 185—199 statt, 185—201. - 2M - 1 Z. 21 r. 11. lies: 24. Pfsrrkircheo stall: 2t P.

- 1211 Sprichwort H Zeile 3 liest war »tut: was. - 2fifi
- 1 Z. 2Ü v. IL liesi 21 Geistliche statt 21 *»•

- Iii! 1.-7 Ii» : Slilli » »1*11 , Silin»-. - üü 1 Z. 10. lies: 211 Kirchen slatl: 24 K.

- IX, 20 1 lies: ksudzüco stall: ksodzisru. - 2*4 - 1 Z. 16. v. U. lies; 22 »law . Geistl. stall: 22.

- 132 32 - 1 liei; piicki statt: bicki. • 234 - 1 Z. 12 v. U. lies: hl Kirchen und 12 Geist-

. ISU AI lies: kopica stall: khopica. lichen statt : ü Kirchen nod U G.

- im fil Zeile 1 lies: kiiezikrj statt: knrjiikrj. - 286. "So- 23 lies: Pfarrkirche stall i Filialkirche vaa lluters-

• 121 ftfi lies : iiezanoze slatl : neiamüii. werda.

. m 66 lies : sureuii statt : Mirzuti. - 2iö No- 211 lioS: Lubai slaU: Luboz.

- m Iii lies: hlada statt: bade. • 2513 Spalte 2 Z. fi v. 0. lies: Si Lehrer statt: Lebaer.

- isa 91 lies : rtje statt > rAje. - 2M • 1 Z. 2 v. 0. ist : NL. zn tilgen.

221 170 lies: vilere alatli evitare. - 221 - 1 Z. 11 v. Ü. lies: Kadmrrey statt: Radriiercy.

204 Uli lies: rjed stall: ajrd. - 241 - 1 Z. 23 v. 0. liea: SlrowalJ statt: Slrohuatd.

- 20$ IM Urs : badak slatl : budak. - 221 - 1 Z. 26 v. 0. lies: Sjeraehow statt: Sjerajow.

- 212 Spille 1 Z. 21 v. Ü. i*l> „wohl" zu tilgen. - 221 - 2 Z. Li v. t. lias: rja stall: rji.

• 212 1 Z. 14 v. U. lies: lubja stall: bubja. . 2SI - 2 Z. 6 v. V. lies: Doavuojce stall: Domaiajce.

- 211 2 Z. Iii v. 0. sind die Worte i Tbeile: rnfizna, - 221 2 i. 1 v. U. lies: Teuplilz statt: Trnplitz.

bidsae zu tilgen. . 228. - 1 Z. 21 v. U. lies: Orgeln stall: Orgeln.

- 2LI 1 Z. Ii v. 0. lies: wl.ka statt: woka. - 2«S - 1 Z. IS v. U. lies: Storkow statt : Slarkow.

- 211 2 Z. ü v. L. lies; weiter statt : weitem. . 2äfi - 2 Z. 23 v. L- lies: Lambnwoja statt : Lamboconja.

- 211 1 Z. 21 r. U. lies: treeknen stall: kranken. - 2M - 2 Z. 21 v. V. lies : Law statt : Looa.

- 21ä 2 Z. 1 v. 0. lies: lysa (?) statt: «isa. - 222 - t /- 21 v. 0. liest Noaydiejce statt: "loaydlajrr.

- 214 2 Z. 21 v. 0. Urs; and stall: gescheucht. - 242 - 1 Z. 12 v. Li. liea: Fürsleaberg al.itt : Fürstru-

- 21A • 2 Z. 4 v. V. liea: k<Wf stall: k&lr. walde.

211 • 2 Z. Ii v. U. lies: Weihe stall: Weise. - aü5 Zeile 1 v. Li. lie» : jablenjaäk statt : jablongask.

- 211 - 2 Z, 11 ». V. Urs; die Zahl statt, der Zahl. lü 1 v. U. liea: »yprz^e statt: wyprxec.

- m 1 Z. fi v. 0. liest and nur gegen 2 L'hr statt: - au • 23 v. L. lies; dalrfco, nie alatt: dnlckooie.

Dar an den Sonnabenden. . 3l£ 1 v. U. lies: nie zlrgo nie stall: nie zlego oi<

- 21£ 1 Z. 12 r. 0. ist einznlügen : Sonnabend* Abends . an - 12 v. 0. lies; bij^ccni slall: Mij^eem.

xa spinnen, wird für Sande gehalten. . hü - 4 v. 1". lies: brzytwami statt: z brzytwami.

- 213» 2 Z. 3 v. 0. lies: tnlawa statt: Inlawa. - Uü i v. Li. lies: zapewn« statt: tapewoy.

- 2211 2 Z. 2it v. U. liea : Mittwoch var Ostern «lull: - 3211 - 4 v. 0. lies: jskoby statt: jakoby.

Aschermittwoch. . 3211 - 13 v. 0. lies: hdyx statt: bdyi.

- 22fl 2 Z. 3 v. U. Ii««; «iura statt: keioeo. . 321 - & V. U. lies: do rrje »jri statt: do rt'je , yjri.

- 243 1 Z. 2 V. Ii. lies; prehoblacoaa stall : prehoblrinn. - 322 . 11 v. 0. lies: ehyla statt: cbjl».

Seite 232 Spalte 1 Z. i v. 0. lies: den polizeilichen statt: drr p. Ausserdem wäre überall: delje. borje, bac in: dcle . h^n-,

. 2iü 1 Z. S v. 0. lies: vor dem statt: von den. hat umzuändern.

Druck von ßreitkupf S' Härtel in Leipzig.
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