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Sîerfammlung bel SSereml für @efc£jicE)tc unb Slltertümer bon Uri mürbe nur
feftgefteüt, baß ficC) eine ber SJielobten, bie bon ben Trompetern ber in Slltborf
internierten granjofett geßlafett würben, in unfrem gaftnacfjtlmarfdje erhalten
§aBe. .gd) berWeife auf meine 2lBI)anbIung : „gur ©rinnerung an bie fran»

jöfifcgen Internierten bei gaßrel 1871 in Uri" im Urner SîeujafjrlBtatt bom

galjr 1921. 33e!amitIicE) gißt el nod) eine anbere, ältere SWelobte, bie bor
1871 immer unb feitßer abwedjllunglweife mit ber feit 1871 eingebürgerten
Tonweife Bei ber Ifagenmufit jur SJerWenbung !am unb ïomrnt.

Slltborf. Dr. ©art ® ill er.

fragen unb QInttoorten.

Tier Ii. — SBoßer lommt ber fcpweijerifdje Stulbrucï Tier Ii ober

Tier Ii für „ffiornelfirfcge" SS.

Slntwort. — Tal SBort tritt in feljr berfdjiebenen gormen auf. gn
ber ©cßweij fcljon 1438 all tier Ii (Baum) (©d)to. gb. 4, 1247), in S3at)ern

all Tirnletn (SdfmeHer, 33at). 2BB. 1, 541), in SBürttemßerg all Tir(Boum),
Tirlig (gifdjer, ©djtbäB. 3BB. 2, 222. 223); weitere gormen Bei ©cßabe,

SUtbt. 286. 2, 940 unb TSBB. 2, 1184. Tic ältefte beutfcfje gorm ift mogl
tirnpauma ,cornea silva', bie in einer Bagr. ©loffe bei 10. galjrl). (SIBfcIjrift
einer älteren ©loffe) bor!ommt (f. Slljb. ©loffen 2, 761, 28); erft bent 14. gl),
gehört bie ©loffe dirnboum ,cornas' an (ebb. 3, 41, 20). Tal SBort ift mit
ber ffSflange felbft aul flabifdfjett ©egenben juttädjft nad) Dftbeutfdjlanb
eingeWanbert. SBerneïer, ©lab. ©tpm. SBB. 1, 184 fegt all flab. ©runbform
dernü an, bal im 9tußifdjen all deren, im Tfdjedfifdjcn all drlen uftb. erfdjeittt.

©.

Petites Notes.

Le dimanche des «hordes» ou des «Brandons», était le premier dimanche
du Carême : ce jour-là, on avait la coutume d'allumer de grands feux dans les

villages, dans les champs, et notamment sur les collines : les jeunes gens des deux

sexes dansaient autour, soit pour procurer la fertilité de la terre, soit pour
faire de bons mariages dans l'année. A cette fête, on portait dans les rues
de Lausanne des «fatias» (fasces). C'était des torches, fagots ou faisceaux
de bois odoriférants, tressés avec de la paille, dans lesquels on mettait de la
canelle et d'autres aromates et qu'on allumait dans les carrefours, pour régaler
le. nez des assistants; ces feux des «bordes» qui paraissent encore de nos

jours sur les côteaux du «Jorat», sont connus dans cette contrée sous le nom
de «ehaffairou» : les enfants font une quête la veille pour fournir aux frais
nécessaires, et plus le bûcher est grand, plus il fait honneur à la Commune.

En 1540, le Conseil de Moudon, défendit sous le ban de 60 sols, d'allumer de

nuit de tels feux dans les rues, crainte d'incendie.
«Pisa beneta», étoient des pâtisseries en forme de boulettes, des beiguets

sphériques, des dragées, où le miel tenoit lieu de sucre, à peine connu dans

le milieu du XVlno siècle : le soir des brandons, on en remplissoit des corbeilles

(benaita), qu'on promenoit dans les rues, pour en offrir à tout venant : souvent
dans nos Alpes Vaudoises, on met des étoupes dans les beignets des brandonsi
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Versammlung des Vereins für Geschichte und Altertümer von Uri wurde nur
festgestellt, daß sich eine der Melodien, die von den Trompetern der in Altdorf
internierten Franzosen geblasen wurden, in unsrem Fastnachtsmarsche erhalten
habe. Ich verweise auf meine Abhandlung: „Zur Erinnerung an die

französischen Internierten des Jahres 187 l in Uri" im Urner Neujahrsblatt vom

Jahr 1921. Bekanntlich gibt es noch eine andere, ältere Melodie, die vor
1871 immer und seither abwechslungsweise mit der seit 1871 eingebürgerten
Tonweise bei der Katzenmusik zur Verwendung kam und kommt.

Altdorf. vr. Carl Gisler.

Fragen und Antworten.

Dierli. — Woher kommt der schweizerische Ausdruck Dierli oder

Tierli für „Kornelkirsche" V.

Antwort. — Das Wort tritt in sehr verschiedenen Formen auf. In
der Schweiz schon 1133 als tierli (bäum) (Schw. Id. 4, 1247), in Bayern
als Dirnlein (Schmeller, Bay. Wb. 1, 541), in Württemberg als Dir(boum),
Dirlitz (Fischer, Schwäb. Wb. 2, 222. 223); weitere Formen bei Schade,
Altdt. Wb. 2, 940 und DWb. 2, 1184. Die älteste deutsche Form ist wohl
tirnpauma,cornea silval, die in einer bahr. Glosse des 10. Jahrh. (Abschrift
einer älteren Glosse) vorkommt (s. Ahd. Glossen 2, 761, 28); erst dem 14. Jh.
gehört die Glosse dirnboum ,cornai an (ebd. 3, 41, 20). Das Wort ist mit
der Pflanze selbst aus slavischen Gegenden zunächst nach Ostdeutschland

eingewandert. Berneker, Slav. Etym. Wb. 1, 184 setzt als slav. Grundform
dernü an, das im Rußischen als deren, im Tschechischen als drisn usw. erscheint.

E. H.-K.

petiteg dloteg.

Tie ckàame/w à «bornes» on à «Iramckons», stait le premier dimanebs

à Oarême: ce jour-Ià, on avait la coutume d'allumer de grands toux dans les

villages, dans les edamps st notamment sur les collines : les jeunes gens des deux

sexes dansaient autour, soit pour procurer la kertilitê de la terre, soit pour
taire de dons mariages dans l'annss. Ä. cette tête, on portait dans les rues
de Lausanne des « latins-, (kasess). Li'êtait des torcbes, kagots ou faisceaux
de bois odoriférants, tresses avec de la paille, dans lesgusls on mettait de la
eanelle et d'autres aromates st gu'oo allumait dans les earrekours, pour régaler
le nés des assistants; ces tsux des «bordes» gui paraissent encore de nos

jours sur les eâtsaux du «dorât», sont connus dans cette contree sous le nom
de -edaàirou»: les entants tont uns guste la veille pour kournir aux trais
nécessaires, et plus le bueber est grand, plus ii tait donneur à la llommuns.
bin 1540, le tiouseil de Noudon, détendit sous le ban de 60 sois, d'allumer de

nuit de tels teux dans les rues, crainte d'incendie.
«?isa beneta», stoient des pâtisseries en torme de boulettes, des beignets

spdsrigues, des dragées, oà le miel tsooit lieu de sucre, à peins connu dans

le milieu du XV'"° siècle: le soir des brandons, on en remplissoit des corbeilles

(bsnalta), gu'on promenait dans les rues, pour en otkrlr à tout venant: souvent
dans nos Xlpes Vaudoises, on met des étoupes dans les beignets des brandonsi
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