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toujours utilisable. Pour savoir quand c'était midi, on venait
consulter la servante de M. le curé. Quand la « mitre » d'eau

grasse, destinée au porc, était pleine, on pouvait se mettre à

diner.
Les Sarrasins.

A G. la ville, un endroit où le tabac pousse fort bien, mais
où la tradition dit qu'une ville existait autrefois, un paysan
découvrit, il y a trente ans, une caisse en fer avec un trésor.
Il le cacha et s'en servit. Mais toutes ses entreprises périclitèrent,.

Il est mort ruiné. Les gens du village ont dit: «C'était
le trésor maudit des Sarrasins».

Clievroux. Mme H. (xaii,loud.

Proverbes.

Il est plus difficile de garder une fille qu'une puce dans

un van. (Vully vaudois.)

«Lo bin x'obâ, quan l'éverî a bin lét asse bon que d'I'âtre».
(Le bien dérobé, quand il est bien employé, est aussi bon

que de l'autre). (Jura vaudois).
Clievroux. Mme H. Gailloud.

2lithtiovtcn. — Réponses.

$11 ©. 9 (greiâmtcrlieb). — ®a 9îf)t)tf)mitâ urtb Refrain uolL
ftânbig 311111 „®oïtor Qrifenbart" ftimmen, roirb n>of)l aucf) bie 207elo

bie biefetbe fein. 21. 3., 33-

3it <3. 13, 91r.3 (2Iu§brüdefür „fteljten, betrügen, lügen"). —
23ei 3er. ©ott^elf, „3acob§ Sßßanberungen" ^raiefau 1846, 23b. II, 181

fournit für „lügen" bie merfroiirbige g-orin „ftämjbeln" nor. „Sacob
I)atte bie gredfljeit nic^t, bie 2Ba£)rl)eit ju uerläugiien.. .er tonnte
nod) nidjt „ftämgbeln". ®as> SBort ift nn§ roeber an§ bein Jtot=

roelfdjen nod) au§ bem „2Rattenenglifd)en" (f. 21rd)io f. 23olfsfunbe IV,
39 ff.) befaiint. gestern finbet fid) bagegeit nod): pammerle,
tnammerle, „21pfel [testen", pfööne „ftetilen" (ebb. @. 42), fpruufje,
fpôd'e „ffiolj ftelilen", fanbe, fipfe, jopfe, pfartere, ftrabiniere, fhutdfe,
pftiefe „fiepten", foole „lügen" (geitfdir. f. bt. SEBortforfc^. II, 52)
fc£;ief)e „ftelilen" (ebb. 53), fdjtoumme, „lügen", nogele „üftarmet
ftelilen" (ebb 54), fpid'e „abtreiben, in ber ©drille" (ebb. 57).

Jïeb.
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toujours ubilisalolo. lVor savoir friand o'stait midi, on vouait
oonsnltsr la sorvanto cio N. lo surs. truand la «initro» cl'san

Arasso, dostinss an poro, ôtait ploins, on pouvait so inottro à

dinor.
>.«8 8srcs5in8.

V (I. la villo, nn sndroit on Is tallas ponsso tort llisn, inais
oû la tradition dit «^n'nns villo sxistait antrstois, nn paysan
dôoonvrit, il ^ a tronts ans, nno oaisso on tor avso nn trôsor.
II ls oaslla st s'on sorvlt. Nais tontss sss sntrsprisss pôrisli-
tsrsnt. II ost mort ruins, loss Asns du villa^s ont dit: «d'ôtait
lo trôsor maudit dos Larrasins-.

(lliovronx. N>»o N. dáiimono.

proverbes.

Il ost pins dittisils ds »ardor nno tills (zn'nno PULS dans

nn van. (Vnll^ vandois.)

«Do loin rollâ, «pnan l'ô vorî a loin lot asso loon c^no d'Iâtro».
(Ho loisn dôrolls, c^nand il ost loion omplo^ô, ost aussi loon

gns do l'antro). (dura vandois).
Dllsvronx. N>»o N. d^innonn.

Antworten. — kîôponsss.

Zu S. 9 (Freiämterlied). — Da Rhythmus uud Nefraiu
vollständig zum „Doktor Eisenbart" stimmen, wird wohl auch die Melodie

dieselbe sein. A. Z., B.

Zu S. 13, Nr.3 (Ausdrückefür „stehlen, betrügen, lügen"). —
Bei Jer. Gotthelf, „Jacobs Wanderungen" Zwickau 1846, Bd. II, 181

kommt für „lügen" die merkwürdige Form „stämzbeln" vor. „Jacob
hatte die Frechheit nicht, die Wahrheit zu verläugnen er konnte

noch nicht „stämzbeln". Das Wort ist uns weder aus dem

Rotwelschen noch aus dem „Mattenenglischen" (s. Archiv f. Volkskunde IV,
39 ff.) bekannt. Im Letztern findet sich dagegen noch: pammerle,
wammcrle, „Äpfel stehlen", pfööne „stehlen" (ebd. S, 42), sprnuße,
spöcke „Holz stehlen", kande, kipfe, zopfe, pfariere, strabiniere, stnuche,

pflicke „stehlen", koole „lügen" (Zeitschr. f. dt Wortforsch. II, 52)
schieße „stehlen" (ebd. 53), schwumme, „lügen", vogele „Marmel
stehlen" (ebd 54), spicke „abschreiben, in der Schnle" (ebd. 57).

Red.
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3it ©. 13, 21r. 4 (©djraingenh — Der ältefte ung befannte

23eleg für „©djroingen" finbet fid) in 2lbr. Äpburj}' «Theologia
naturalis» (23ertt 1754) ©. 33:

Sie einten fudjen f)reub im §üpfen nnb im Singen,
Sie anbern üben fid) im .groepfampf nnb int Sdjmingcn;
3Jlan fdjlinget fjufft am flufft, umroinbet £eib um Seib

Unb jeber fudjt, baff er bem ©egner SJieifter bleib.

2>. ©eiger, 33afel.

25 3a^re fpäter ift bag ©Urningen in ©oetfjeg Cpernlibretto
„3ert) nnb 23ätett)" (gebidjtet 1779) an sroet ©teilen erroälmt. 2Serfe

(©opf)iett=2lugg.) 33b. 12 ©. 6: „Slettlid) auf bem 3al)rinarfte roarf
erben g-retnben, ber fid) mit ©djroittgeu grof; uiadjtc, red;tfcf)affen an bcn

23oben", ©. 26: „(©ic ringen nnb fdjroingen fid) Ijerum, enblid) roirft
Dfiomag beit 3er9 3» 23oben)".

3eitlid) ualjeliegeitb ift bic ©teile bei 3. it. ©djniber uott
28artenfee ,,©efd)id)te ber ©ntlibudjer" filtern 1781/82, ©b. II, ©.
138: „©ine aitbere, jroar nod), aber immer roeniger, gcroöb)nlicl;e, gpm=

uaftifd)e Übung ber ©ntlibudjer, unb iîjrer Siadjbarn attg bent @mmen=

tfiale, ©rieng unb Dbroalben ift bad fogenannte ©Urningen, eine 2lrt
Siingett, fo uiel ©tärt'e, ßurtigleit unb ©cfducflidjfeit erforbert. Da
bie ©ntlibudjer alle bret) ©igenfdjaften in einem ausneljmenben ©rabe

31t befitjen pflegen, gefd)ief)t feiten, baft fie unten liegen, unerad)tet fie

felbft untereiuanbcr bet) £aufc fid) eben fo fel)r baiuit nid)t abgeben,

alg, 3. 23., bie 23eruifd)en. (Daju bie gufjnote:) 2ßie bann rairflid)
bag ©d)toingen im ©nttibudj immer minber getrieben toirb, unb je

roeniger unb roeniger ©d)roingcr gefuubeit roerbett". Diefe ©teile geigt,

bafj ba§ ©djroingett im ©ntlibudj fdjon feit längerer ,>}eit befannt roar.
Die augfüIjrM)fte ©cfjilberuug beg ©dpuiitgeng aug älterer 3eU

bietet ber roacfere F- 3- ©tuIber in feinen uolfgfunblidj fo roertoollen

„Fragmenten über ©ntlebud)", /fiirid) 1797/8, 23b. II, © 12 ff., 100

auf 36 ©citeit bie Siegeln unb ©riffe im einzelnen erläutert roerbett;
bag Ditelfupfer 31t 23b. 11 geigt eine ©djroingfgene auf bem ©d)roing=
plat} 3u ©djüpfen, geftod)eu uott D. 23epet (gürtcl) 1760 — 1802).

23on neuerer fiiteratur nennen roir: Si. ©diärer, Einleitung 3um
©djroingett unb Siittgeit. 23cru 1864; ®. Deffaugeg unb 6. Sii«

d^ème, Dag ©cEjroittgeit, überf. 0. 21. £>opfengärtiter. 23iel (23ud)br.
©coûter & ©ie.) 1900. ©ine ïmge tjiftorifdje ©infüljrung giebt ber

„Führer burd) bag eibg. ©d)roiug= unb 2'llplerfeft in ©amen 1902.
©aritett (23ud)br. Fof. SRülIer).

©ine alte geidjnerifdje DarfteHung beg ©djroingeitg (15.
3al)r^.?) f. bei Gonse, L'Art gothique ©. 34. Sieb.

SBeitere Eingaben nimmt bie Siebaftioit gerne entgegen.
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Zu S. 13, Nr. 4 (Schwingen^ — Der älteste uns bekannte

Beleg für „Schwingen" findet sich in Abr. Kyburtz' «DllsoloMn.
naturalm» (Bern 1754) S. 33:

Die einten suchen Frend im Hüpfen und im Singen.
Die andern üben sich im Zweykampf »nd im Schwingen:
Man schlinget Hufft am Huffl, umwindet Leib um Leib

Und jeder sucht, daß er dem Gegner Meister bleib.

P. Geiger, Basel.

25 Jahre später ist das Schwingen in Goethes Opernlibretto
„Jery und Bätely" (gedichtet 1779) an zwei Stellen erwähnt. Werke

(Sophien-Ausg.) Bd. 12 S. 6: „Neulich auf dem Jahrmärkte warf er
den Fremden, der sich mit Schwingen groß machte, rechtschaffen an den

Boden", S. 26: „(Sie ringen und schwingen sich herum, endlich wirft
Thomas den Jen) zu Boden)".

Zeitlich naheliegend ist die Stelle bei I. T. Schinder von
Wartensee „Geschichte der Entlibucher" Lnzern 1781/82, Bd. II, S.
138: „Eine andere, zwar noch, aber immer weniger, gewöhnliche,
gymnastische Übung der Entlibucher, und ihrer Nachbarn aus dem Emmen-

thale, Brienz und Obwaldcn ist das sogenannte Schwingen, eine Art
Ringen, so viel Stärke, Hurtigkeit und Gcschicklichkeit erfordert. Da
die Entlibucher alle drey Eigenschaften in einem ausnehmenden Grade

zu besitzen pflegen, geschieht selten, daß sie unten liegen, unerachtet sie

selbst untereinander bey Hause sich eben so sehr damit nicht abgeben,

als, z. B., die Bernischen. (Dazu die Fußnote:) Wie dann wirklich
das Schwingen im Entlibnch immer minder getrieben wird, und je

weniger und weniger Schwinger gefunden werden". Diese Stelle zeigt,

daß das Schwingen im Entlibnch schon seit längerer Zeit bekannt war-
Tie ausführlichste Schilderung des Schwingens ans älterer Zeit

bietet der wackere F. I. S talder in seinen volksknndlich so wertvollen

„Fragmenten über Entlebuch", Zürich >797/8, Bd. II, S 12 ff., wo
auf 36 Seiten die Regeln und Griffe im einzelnen erläutert werden;
das Titelkupfer zu Bd. I I zeigt eine Schwingszenc auf dem Schwingplatz

zu Schüpfen, gestochen von D. Beyel (Zürich >760-1802).
Von neuerer Literatur nennen wir: N. Schärer, Anleitung zum

Schwingen und Ringen. Bern 1864; G. Dessau g es und E. Ri-
chäme, Das Schwingen, übers, v. A. Hopfengärtner. Viel (Buchdr.
Schüler K Cie.) 1900. Eine kurze historische Einführung giebt der

„Führer durch das eidg. Schwing- und Älplerfest in Larnen 1902.
Sarnen (Buchdr. Jos. Müller).

Eine alte zeichnerische Darstellung des Schwingens (15.
Jahrh.?) s. bei (Ion«s, D'^rb ^obliuzuo S. 34. Red.

Weitere Angaben nimmt die Redaktion gerne entgegen.
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P. 13, N° 5. (Invocation à St-André). — Cf. Ch. Beauquier,
Les Mois en Franche-Comté (Paris, 1900), p. 129 : « La veillo
de la Saint-André, si une jeune fille veut voir en rêve celui qui
deviendra son mari, elle n'a qu'à placer, avant de se coucher,
un miroir sous son oreiller (ou une feuille intacte de chicorée

sauvage, vulgairement pissenlit). Si elle préfère consulter le
sort d'une autre façon, elle peut arriver au même résultat en
marchant à reculons, le dos tourné à la maison, jusqu'au chê-

neau qui déverse l'eau du toit et en récitant cette formule:

Saint André
Machabée,

Qui avez la mer passée,
Faites-moi voir en mon dormant
L'époux que j'aurai en mon vivant.

Réd.

^rrtrtcit uni îtntworten, — Demandes et Réponses.

grage. — ®ibt eâ Serjeidjniffe cou ißflanjertnamen in
fcfjroetgertfdfjen iïïhtnbarten? 21Î.

31 ntroort. — ©te gaitj$e ©d)roetg (mit ©infdjlujj ber franjöfifdfen,
italienischen unb rcttoromanifcfjen fUhmbartcn) umfaßt: ©. 3- ©ur
Ifeim, ©d)roegerifcf)eë> ipfCangen=3ibiotifon (Idiotikon de la Flore
helvétique). 23ern 1856 (mit beutfdjem uitb franjofifdfem SLeçt) ; ßt.
©t. ©aßen: S. SBartmann, ©eitrâge jur ft. gallifdfjen SSolïëbotaniî.
2. 3lufl. 0t ©allen 1874; 3entralfdjroeiä: 3°ï- Steiner, 23olfëtûm=

tidfje tpflanjennamen ber SBalbftatten. ©djrotjj 1866; itt. 3ug :

Dîibeaub, ©ie gugerifc^en tpflanjennamen. 3a^re^er- *>• 3n^lt=
ftriefdfute itt 3ll9 1882/83; 5ït. ©raubitnben : 2t. tllrid), Beiträge

jur bünbnerifdien 23olïêbotanif. 2. 2Iufl. ©atroâ 1897; ^t. grei&rtrg
(frattjöf. ©eil): H. Savoy, Essai de Flore romande. Fribourg
1900; Vallorbes: P.-F. Yalloton-Aubert, Yallorbes.
Lausanne 1875, p 257—283. ©inige fdjroetserifdje ijSflanjennamen beë

16. führt ©t)fat an; f. 21 vd;iu 14,283 fg. Dîeb.

fragen. — Demandes.

©eroeft. ©in uns unôerftcinblidjeê SBort finbet fi<h cm einigen
©teilen non 3erei"- ©otttjetfê „3acob§ Sßanbernngen" (groiefau 1846).
Il, 133: „2lber er mar im geuer geftäfjlt roorben unb rottete fid) ju
faffen, unb feilt Uîeifter roar aud) geroeft unb lief; mit fiel) vernünftig
rebeit"; ©. 135: „3acob faitb bie Dîebe beë ÎDÎeifterg vernünftig unb
meinte, roentt einer geroeft fei, fo laffe fiel) viel netnünftiger mit il)m
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13, M 5. fl//?uoca//c>» <7 5/-7lttc/,'ch). — 1!ii Eu. Ui^voulenr,
/.es M-?/s e» /^/«/îâe-L'om/e (Oaris, 1301)), p. 129: «Da vsillo
às la 8aint-^.nàrs, si uns ssuns iills vsuk voir en rsvs solni «xui

cksvisucira son mari, silo n'a c^n'à xlaosr, avant cls ss souslrsr,
nn iniroir sons son orsillsr (on nns Isnills inìaots às olnoorss

sauvais, vnlgairsinsnt ^isssnlit). 8i sllo ^rslsrs sonsnltsr 1s

sort à'nns antro la^on, slls xsnt arrivsr an moins rssultat sn
inaroliant « reeu/o/?s, 1s àos bourns à la maison, zusc^u'au slis-
nsan c^ni àsvsrso l'sau <ln toit st sn rsoitant sstts bormuls:

Laint Tbnàrs
lllaellabss,

On! avs^ la msr passss,
I/aitss-inoi voir sn inon clormant
I/sponx P>o j'aurai so won vivant.

/?ec/.

fragen und Antworten. — llemanà et kîêponses.

Frage. — Gibt es Verzeichnisse von Pflanzennamen in
schweizerischen Mundarten? M.

Antwort. — Die ganze Schweiz (mit Einschluß der französischen,

italienischen und rätoromanischen Mundarten) umfaßt: C. I. Dur-
heim, Schweizerisches Pflanzen-Idiotikon (làiobilrou ào la Dlors liol-
votions). Bern 1856 (mit deutschem und französischem Text); Kt.
St. Gallen: B. Wartmann, Beiträge zur st. gallischen Volksbotanik.
2. Aufl. St Gallen 1874; Zentralschweiz: Jos. Nhiner, Volkstümliche

Pflanzennamen der Waldstätteu. Schwyz 1866; Kt. Zug: E.

Ribeand, Die zugerischen Pflanzennamen. Jahresber. d. kant.
Industrieschule in Zug 1882/83; Kt. Graubünden: A. Ulrich, Beiträge
zur büudnerischen Volksbotanik. 2. Aufl. Davos 1897; Kt. Freiburg
(französ. Teil): H. Lavoir, lissai cls Dlors romauàs. DrillourZ
1900; Vallordss: U.-D. Vallobou-^.u1>srb, Vallorloos. Dau-
sanns 1875, 257—283. Einige schweizerische Pflanzennamen des

16. Jahrh, führt Cysat an; s. Archiv 14,283 fg. Red.

Fragen. — vsmaàs.

Gewest. Ein uns unverständliches Wort findet sich an einigen
Stellen von Jerem. Gotthelfs „Jacobs Wanderungen" (Zwickau 1846).
11, 133: „Aber er war im Feuer gestählt worden und wußte sich zu
fassen, und sein Meister war auch gewest und ließ mit sich vernünftig
reden"; S. 135: „Jacob fand die Rede des Meisters vernünftig und

meinte, wenn einer gewest sei, so lasse sich viel vernünftiger mit ihm
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