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Slugbrüde für „ ft el) I en " Oahrg. 1,13). — fjür ft elften gibt e§ im
St. ©olotljurn ben uoifgtümlidjen Stu3brucf feeçîe ißart. perf. gfcectt (uieL
leidjt oerroanbt mit bem bort angeführten fiele?) ber ©djülerfpracfje oon
Dlten ift für „geftoljlen" ber fdjerätjnfte SluSbrud g'fd)t überd)o üblich

Sin ber aargauifchen SantonSfdjule fagt man für flehten fdjiefte.
©. SB.

^va^cit mtfe Slutum-tcn.
©problein (f. 2, 73). — ©iebt e§ roirtlid) ein neul)od)bentfd)e§ ober

oftfctjiueigerifct>e§ SBBort „©problein"? @§ tnirb rool)I eine SBerlefnng oorliegen.
Dftfdjmcijerifd) fagt man en ©prlfe ober e ©prtfeli ©als, b. h- fo oiel,
al§ man „mit jroei fjingerbeeri" faffen îann.

©g märe nicht unintereffant, einmal eine ßufnmmenftellung aller numb:
artlichen Quantität?: ober SRaftbegriffe (roelche tein beftimmte? SOtaf) be=

jeidjnen. fReb.) 5U oeranlaffen, uoit „ffmeber", „jträgete", „93urbi", „3lrfel",
„Öampfle" bi§ 311m „©priifeli" unb bem noch Heineren „©tüberli" 9Jîel)l.
S3efte aiusfunftfteUe für bie tteinen 9J2ajk ift rool)l bie Siidje. D. ©dp

31 nt 10ort. „©problem" ift nicht 3U bejiueifeln; für bag obere Joggen»
bürg ift ber 3lu§brnd en ©probe (3. ®. 9Jtel)l, ©als), eine S-Pr'fe 9JI-» ®->

tein ©probe „nid)t§ mehr" (oon 9Ref)l, ©alj) beseugt. SOtit anberm 33otal

©präbeti') tc. (oon ©als) f«r ©iarn§. ©dpueis. ^biotiton.

„g-ällanbere". — Um ßürich her""1 t)ei^t bag tjäitfige Slnftojjeu
mit bcn ©läfern beim Printen „fäUanbere". 3n übertragener 93ebeutnng roirb
ber 3lu§brud fobann aud) etma auf bag SSieltrinten felbft angeroenbet. —
Qinmiefern bag SSerb mit bem Drtgnamen gällanben (in ber 3täl)e oon 3"rid))
sufammenhängt — ein gufammcnljang ift ohne 3meifel oorhanben — ift mir
nicht befannt. u. 2.

3lntioort. ®ag SBort ift fidfer oon einem ©chers fpotifüchtiger 3tach=

barbörfer auggegangen unb bann ueraUgemeinert roorben. $a§ @d)iu. Q b-

(I, 767) erinnert an er lib ach ere ,,bct)agtid) sedjen".

Demandes.

Parmi les nombreuses locutions proverbiales vaudoises il en est deux
sur lesquelles il serait intéressant d'obtenir, si possible, quant à leur origine,
quelques renseignements.

Autrefois une personne s'était-elle trompée dans un calcul, 011 ne
manquait jias de dire, chez nous, en patois : L'a fé de Varitmelïke a Bonzon —
Ke tray b dou fan yon — Elle a fait de l'arithmétique à Bozon — Que trois
et deux font un. L'un de nos députés le disait encore, il n'y a pas fort
longtemps, dans une assemblée populaire à Lausanne : « Aujourd'hui,
proclamait-il, les journaux fond de l'arithmétique à Bonzon: Tray i dou fan yon. »

Un jeune homme veut-il taquiner, par exemple, un groupe de jeunes
filles se promenant dans la rue du village, bras dessus bras dessous, il leur
criera d'un ton narquois : Voilà la bande à Tibô — Plus il y en a, moins
elle vaut! (de la locution comparative patoise: L'b Iccmin la binda a Tibô
— Mé yin a, moin ye vô C'est comme la bande, etc.)

M „©präbleut" fommt auch im @d)riftbeutfcl)en nor. 9ieb.
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Ausdrücke für „stehlen " (Jahrg. 1,13), — Für stehlen gibt es im
Kt. Solothurn den volkstümlichen Ausdruck feecke Part. perf. gfceckt
(vielleicht verwandt mit dem dort angeführten ficke?) In der Schülersprache von
Ölten ist für „gestohlen" der scherzhafte Ausdruck g'scht-übercho üblich

An der aargauischen Kantonsschule sagt man für stehlen schieße.
G. W.

Fragen nnd Antworten.
Sprodlein (s, 2, 73). — Giebt es wirklich ein neuhochdeutsches oder

ostschweizerisches Wort „Sprodlein"? Es wird wohl eine Verlesung vorliegen.
Ostschweizerisch sagt man en S prise oder e Sprïseli Salz, d. h. so viel,
als man „mit zwei Fingerbeeri" fassen kann.

Es wäre nicht uninteressant, einmal eine Zusammenstellung aller
mundartlichen Quantitäts- oder Maßbegriffe (welche kein bestimmtes Maß
bezeichnen. Red.) zu veranlassen, von „Fuedcr", „Trägete", „Burdi", „Arfel",
„Hampfle" bis zum „Spriiscli" und dem noch kleineren „Stüberli" Mehl.
Beste Auskunftstelle für die kleinen Maße ist wohl die Küche. O. Sch.

Antwort. „Sprodlein" ist nicht zu bezweifeln; für das obere Toggen-
burg ist der Ausdruck en Spröde (z.B. Mehl, Salz», eine Prise M., S.,
kein Spröde „nichts mehr" (von Mehl, Salz) bezeugt. Mit andern: Vokal
Sprädeliff zc. (von Salzs für Glarus. Schweiz. Idiotikon.

„Fällandere". — Um Zürich herum heißt das häufige Anstoßen
mit den Gläsern beim Trinken „fällandere". In übertragener Bedeutung wird
der Ausdruck sodann auch etwa auf das Vieltrinken selbst angewendet. -
Inwiefern das Verb mit dem Ortsnamen Fällandeu (in der Nähe von Zürich»
zusammenhängt — ein Zusammenhang ist ohne Zweifel vorhanden — ist mir
nicht bekannt. v. T.

Antwort. Das Wort ist sicher von einem Scherz spotffüchtiger
Nachbardörfer ausgegangen und dann verallgemeinert worden. Das Schw. Id.
(I, 767) erinnert an erlibachere „behaglich zechen".

Demandes.

?armi los nombreuses locutions proverbiales vaudoises il en cst deux
sur lesguslles il serait intéressant d'obtenir, si possible, «piant à lour origine,
«pivlgues renseignements.

/^.utrekois une personne s'ètait-slle trompes dans un calcul, on ns man-
ipiait pas cks clirs, ein;/ nous, en patois: 7/a ctè t'a» tt»iètt7's a 7/onro» —
7re traz/ è d»n /lin z/o»i — bille a tait cks l'aritlnnètigno à Uu?on — tjue trois
st lieux kont un. 1,'un cko nos députes lo disait snsure, il n'z- a pas tort
longtemps, »laus uns assembles populaire à Uausanns: « ^ujourd'Inìi, procla-
mait-il, les journaux tbnci à t'arttàêttgne à tZonson? 77«,/ è à» /tin z/«»«. »

lin jeune bowing veut-il taguiner, par exemple, un groupe de jeunes
lllles ss promenant «lans la rue du village. I>ras dessus bras dessous, il leur
criera d'un ton narguois i b'ottà ta bauds à 77dâ — /'tnx tt »/ en a, »»oins
e/te vaut/ (de la locution comparative patoiss: /^'è t/eintn ta bâta a Z'tbô

— 7l5ê z/à a, »not» z/e vô — (i'est comme la bande, etc.)

') „Sprädlein" kommt auch im Schriftdeutschcn vor. Red.
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