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n'était point un billon que lo coq faisait mouvoir si facilement
mais un simple brin de paille.

Elle accusait tout ceux qui la contredisaient d'avoir la
berlue. A la fin le maître do ce coq herculéen, dépité de voir
sa supercherie sur le point d'êtro découverte, s'approcha d'elle
et l'apostropha:

Ou tu es sorcière ou bien tu la portos.
La femme intriguée déposa et ouvrit son fardeau: un

gros serpent s'y était faufilé. L'ophidien avait rompu le
charme ').

L'homme, le lézard vert et le serpent. (Conte).

Un paysan s'endormit un jour dans un champ. Au bout
d'un moment il se sentit réveillé par une sensation désagréable,
qu'il éprouvait au visage, tourné du côté du soleil. Il se leva
et vit que son réveil avait été provoqué par un gros lézard
vert, qui ayant vu qu'un serpent se disposait à attaquer
l'homme endormi, s'était fait un devoir d'avertir ce dernier du

danger qui le menaçait, en faisant tout son possible pour le
réveiller.

La croyance populaire lo dit bien: si lo serpent est
l'ennemi déclaré du genre humain, par contre lo vert (lézard vert)
est pour l'homme un ami fidèle, trop souvent méconnu.

Lourtier. M. (tabbud.

tfraçxctt nu6 2lntu>ca*tcn. — Demandes et Réponses.

1. g rage. ïôofjer fommt bag 2Bort „Bittgang"? 2öie
alt ift bic «Sitte ©iebt cg barüber eine jufammeufaffenbe 2ïbt;anb-

lititg? sJt. £).

31 ntn>ort. „Äilt" bebeutet utfprüuglid) „ülbcub". ,3uerft &c9e3=

net ting bag SEBort iit einer Urlaube ooit 817 alg^ufammenfetjung chwilti-
werch „91beubarbeit". 3U elfäffifdien SDÎunbarten Ijabcn rair Quelte ober

Kette ,,91beitbbefud)", im ®änifd;en Kveld „Slbcnb" ufro. £iefe alte

tßebeutung roirb nodj bezeugt burd) ein berubeutfdjeg SBörterbud) aug
ber iDtittc beg 18. itr bent eg grifft: „Si ift uit b;üp[ct;, me

mueg fi btjm 6f)ilt gfee." (ÏBiffenfdjaftlidjcg über bie ©tpmologic oon
Äilt f. „^Beiträge j. Äunbe b. inbogermau. ©pradjeit" 93b. XXI, 104 fg.).
®ie [jeutige SBebeutuug ift fomoljt „91benbgefellfdjaft" überhaupt, alg

b Cf. le conte da „HahnenbalkenGuimm, Kinder- und Hausmärchen
no. 14!), et Archives, t. Il, p. 174.
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n'otnit point: UN l»illon c^uo lo oo<^ luisait: inouvoir si Inoilornont:
innis uu simplo 0rin ào pnillo.

Xllo noousait tout ooux <^ui In ooutro<iisuiout d'nvoir In
loorluo. X In tlu lo nrnitro do os oo«j ûoroulôon, dopiìô do voir
sa suporolrorio sur lo point cl'stro dooouvorto, s'npproolrn cl'ollo
ot 1'g.postroplrn:

Ou tu os soroioro ou liiou tu In portos.
Un touriuo iutri^uoo dôposa, ot ouvrit son tn.ril.onu: un

gros sorpont sF- ôtnit tnulllô. 1l«'opliidion nvnit rompu lo
olrnrmo ').

i.'liomme, le lê^arli vert et le serpent. (tlonto).

IIn PN)-SNN s'onilorinit UN jour ilnns UN olmmp. Xu l>out
d'un momont il so sontit rôvoillô pur NUL sonsntion d0sngm«znl)lo,

iju'il éprouvait nu visngo, tourne «lu oôto du soloil. Il so lovn
ot vit c^uo son rovoil nvnit ôto provoijus pur un ^ros lô??nrà

vort, sjui n)mnt vu «^u'un surfont so disposait n attaipuor
l'lromino oinlormi, s'otait tnit un «lovoir d'avertir oo «lornior du

dan^or «^ui lo menaçait, on tnisnnt tout son possildo pour lo
rovoillor.

Ua oro^nnoo popcilairo lo ilit Inou: si lo surfont ost l'on-
noini dôvlarô du gonro Inimain, pur c:«zntro lo ne/'/ (lô^ard vort)
ost pour l'lioinino un nmi lldolo, trop souvont inôoonnu.

Dourtior. N. dànnnn.

fragen und Antworten. — lZemancles et kîëponses.

l, Frage. Woher kommt das Wort „Kiltgang"? Wie
alt ist die Sitte? Giebt es darüber eine zusammenfassende Abhandlung?

R. H.

Antwort. „Kilt" bedeutet ursprünglich „Abend". Zuerst begegnet

nns das Wort in einer Urkunde von 817 als Zusammensetzung e//M'///-
mere// „Abendarbeit". In elsäßischen Mundarten haben wir ()//e//e oder

/Ce//e „Abcndbcsuch", im Dänischen /(ne/c/ „Abend" usw. Diese alte

Bedeutung wird noch bezeugt durch ein kerndeutsches Wörterbuch ans
der Mitte des 18. Jahrh., in dem es heißt: „Si ist nit hüpsch, me

mues si bym Chili gsee." (Wissenschaftliches über die Etymologie von
Kilt s. „Beiträge z. Kunde d. indogerman. Sprachen" Bd. XXI, 104 fg.).
Die heutige Bedeutung ist sowohl „Abendgesellschaft" überhaupt, als

tz 0k. lo conto «In „//a/lne»b«äen", tZi«i«u, «»«i //«»«»nürc/isn
no. I4N, ot ^t/c/ure.?, t. II, p. 174.
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and; „nächtlicher ffiefitd) be§ Surfdjeit bei bent Mäbcheit." Severe ©itte
ift jebenfallê uralt, tute au3 mittelalterlichen 3eugniffeit fjeroorgetit
(f. 2öeiitf)olb, ©ie beutfdieit grauen in bent Mittelalter. 2. Stuft.
1882, 33b. I, 263). Son fdjroeigerifchen Duellen roirb fie, fooiet mir
roiffeit, gtterft in ©fdjubi'ê S^raiti! (I, 239) ermähnt, uub gmar bei

ber ©d)ilberuug bet- (Sinuafjiue be§ Diopergê: „Anno Domini 1308

uff ber SSefti Dtoperg ma§ eitt ©ienft* Magb, bie roast eiit§

©fetten non ©tait§, ber and) im ißuitbt roa§, 33ul ; ber nerlieff (oer*
abrebete) mit ira, er moite nacl)té> gtt iro uf bie 23utfd)aft ïommen
atn Dlüroen garAÜbeitb um Mitternacht. ©er ©fell god) fid) felbst

(ait beut Seil) f)inuf itt'g ©d)loff, god) mit ber Magb iit ir hammer
ge fd)ergeit, eiit ©tunb ober groo. .".

2Bir gebenfeit in ben nöd)fteu Ruminent ältere © Silber un*
gen ber Äiltgangfitten git bringen ttnb bitten aud) uttfere Sefer

ttm barauf begiigtid)e Mitteilungen.
Dîebaïtioit.

2. Über eilten groeifelto§ fel)r alten grttcfjtbarïeitggauber lefeit
mir iit Subro. SBirg'sS „§eloetifcl)er Äircheitgefd)id)te" III (1810) 232:
„SBeuit ba§ Soll im 3tl)ätifd)cit ©ebirge ba§ Mißlingen ber ©rnbtc
beforgte, fo gog e§ iit ffiantifd) ttnb SBaffen mit langen, unten befcï)la=

genen ©tödeit auf beu ©örfern umher, unb Çielt e§ für ©ottesbieuft,
menu est fid) I>evitinfc^trig unb feltfame Sprünge roagte."

®ie ©itte muff im 15. 3al)fl). gel)errfcl)t ha^eu- S3ertnag einer

ttuferer Sefer angngebcu, a tt ê melier Duelle bieDlotig ftammen mag?
3lntroorten gcfl. an bie SRebaïtion, $irjbobenroeg 44, SBafel.

3. grage. 2Beld)e îluâbnitfe gibt e§ iit ber ©d)raeig (Sollst*,
©tubenteit*, ©d)üter=, @aunerfprad)e ttfro.) für ftel)leit, betrügen,
lügen? Dr. M., ©t.

21 nt mort, git Safet haben mir folgenbe gehört: gür ft eh l en:
fchitafc, ftrat^e, ftritje, ttgfüel)re, fd)itelle, maiifc, niëfc^e; für betrügen :

bfcljtttitle, ntogle, abfpide (iit b. ©d)tt(e), bfdjpjfe; für lügen (unb auf*
fdhiteibeit) : fc^roinble, !ol)le, fpiitne, blagiere. git ©d)affl)aufeit : für
flehten : fd)leitge, fidîe. Dieb.

3- 23. ^affliger hat im Söörterbud) feiner „©cffroeig. Solfstlieber"
(Sugertt 1813): brugge, „im ©piel betriegeu". HI. ©eiger, Safet.

SSeitere Seiträge crroünfdjt. Diebaïtion.

4. grage. 2öo laitit id) Säficreä über Sitter, SSerbreituitg unb

Sliiëûbung best „©chroiitgeitg" erfahren? Di.

2lntmorl folgt in ber tiäd)ften 9iummer.

5. Invocation à St. André. — On sait que dans certains

pays, l'apôtre St. André, frère de St. Pierre, qui fut crucifié sur
une croix en X, est invoqué comme patron des filles à marier
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auch „nächtlicher Besuch des Burscheu bei dem Mädchen," Letztere Sitte
ist jedenfalls uralt, wie aus mittelalterlichen Zeugnissen hervorgeht
(s. Weinhold, Die deutscheu Frauen in dem Mittelaltcr. 2. Aufl.
1882, Bd. I, 263). Von schweizerischen Quellen wird sie, soviel wir
wissen, zuerst in Tschudi's Chronik (I, 239) erwähnt, und zwar bei

der Schilderung der Einnahme des Rotzbergs: „Xnno Domini 1308

uff der Vesti Rotzberg was ein Dienst-Magd, die was eins

Gsellen von Stans, der auch im Pnndt was, Bul; der verließ
(verabredete) mit iro, er wölte nachts zu iro uf die Bulschaft kommen

am Nüwen Jars-Abend nm Mitternacht. Der Gsell zoch sich selbs

(an dem Seil) hinuf in's Schloß, zoch mit der Magd in ir Kammer
ze scherzen, ein Stund oder zwo.

Wir gedenken in den nächsten Nummern ältere Schilderungen
der Kiltgangsitten zu bringen und bitten auch unsere Leser

um darauf bezügliche Mitteilungen.
Redaktion.

2. Über einen zweifellos sehr alten Frnchtbarkeitszauber lesen

wir in Ludw. Wirz's „Helvetischer Kirchcngeschichte" III (1810) 232:
„Wenn das Volk im Rhätischcn Gebirge das Mißlingen der Erndtc
besorgte, so zog es in Harnisch und Waffen mit langen, unten beschlagenen

Stöcken auf den Dörfern umher, und hielt es für Gottesdienst,
wenn es sich herumschlug und seltsame Sprünge wagte."

Die Sitte muß im 15. Jahrh, geherrscht haben. Vermag einer

unserer Leser anzugeben, aus welcher Quelle die Notiz stammen mag?
Antworten gefl. an die Redaktion, Hirzbodenweg 44, Basel.

3. Frage. Welche Ausdrücke gibt es in der Schweiz (Volks-,
Studenten-, Schüler-, Gaunersprache usw.) für stehlen, betrügen,
lügen? Dr. M., St.

Antwort. In Basel haben wir folgende gehört: Für stehlen:
schnasc, stratze, stritze, usfüehre, schnelle, mause, niösche; für betrügen:
bschumle, mogle, abspiele (in d. Schule), bschyße; für lügen (und
aufschneiden): schwindle, kohle, spinne, blagiere. In Schaffhausen: für
stehlen: schlenze, ficke. Red.

I. B. Häffliger hat im Wörterbuch seiner „Schweiz. Volkslieder"
(Lnzern 1813): brngge, „im Spiel betriegen". P.Geiger, Basel.

Weitere Beiträge erwünscht. Redaktion.

4. Frage. Wo kann ich Näheres über Alter, Verbreitung und

Ausübung des „Schwingens" erfahren? R.
Antwort folgt in der nächsten Nummer.

5. d 5/. /Dtt/re. — Du sail guo dans contains

xa^s, l'axôtro 8t. Xndrô, Iröro do 8t. Diorrs, ^ni Int oruoitro sur
uns oroix on X, ost invoque ooinino patron dos trllos à inarior



— 14 —

et même des vieilles filles. A la fête de ce saint, qui tombe
sur le 30 novembre, se rattachent divers usages locaux, sur
lesquels nous aimerions bien avoir l'avis de nos lecteurs.

Voici ce que nous avons trouvé à Delèmont:
Le soir de la fête, la jeune fille qui veut connaître son

futur mari, doit, une fois déshabillée, se diriger vers son lit
à reculons, y monter à reculons aussi, et mettre son miroir sous
son oreiller. Ensuite elle priera trois pater et récitera trois
fois l'invocation suivante:

Saint André
Des Baricamés
Qui avez passé la mer trois fois,
Et dépassé,
Faites-moi connaître pendant mon sommeil
Le mari que j'aurai à mon réveil!

Si elle a scrupuleusement rempli toutes ces conditions, la
jeune fille est sûre alors do voir en rêve celui qui deviendra
son époux.

Connaît-on cette coutume ailleurs et peut-on nous donner
d'autres renseignements? A. Rossât.

On est prié d'adresser les réponses à la Rédaction, Hirzboden-

icei7 44, Bâte.

üücljcfrtitjcirtctt.
6. 21. gooâli, Ufc ©rôtti. 23erit (21. grande) 1910. gr. 5.—

©mmentater SJîunbart, rote man fie urdfiger nidjt rotinfdjen mag, unb

gefunber, ïnorriger ©mmentaler jpumor! geber gute ©djroeijer unb greunb
beë 93auerntum§ mujj feine greube Ijabcn an biefen ©djilberungen unb ben

ïlerfaffer berounbern, bafj er in einer Beit, roo alle ÜJlunbarten burd; bie

internationale Kultur ju trüben ©djlammteidjen geroanbelt roerben, ttod; fo
reines Quellroaffer ju etfd;lief;eit permag. 2lber nid;t nur bie gorttt, fonbern
aud) ber ©elfalt ift ed;t. 2Bie uiel „paterlcinbifdieS" jjuderroaffer l;aben roir
nid)t fcfjon fdjltiefen tnüffen! ÎOlan benfe nur an ad bie „©djroeijerlieber",
bie uttê uon Saoater bis auf ben heutigen ®ag aufgetifdft roorben finb ®a§

l;tmmlifd) Sanb

gret 2tlpe=£anb
rourbe ©iitcm orbcntlid^ uerleibet. éoier nun enblid; roieber einmal berbe

— pielleid;t mandjein etroaS allju berbe —- Kraft. (S. §.4L

©imon ©feiler, jjeimiäbad;. Silber u 33cgäbet;cite=n=u§ em ifßure-

läbe. 23eru (2t. grande) 1911.
®ie ftarfe ©igenart cmittenlalifd;en 23oIfStum§ roirb burd; nid;l§ fd;Ia=

genber beroiefeit, alë burd; bie unerfd;öpflid;e ißrobuftion munbarllid;er
©^Uberlingen aus beut bortigen 33auernleben. ©eit ©ottljelf finb biefelbett
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ob mémo äss vioillss ällos. la bübo äs ss saint, cpui bomloo

sar Is 30 novsmiirs, ss rabbasironb äivsrs usaASS losanx, sur
loslpnsls irons aimorions irisn avoir i'avis äs nos losbsnrs.

Voisi ss r)no nons avons bronvs à
Qo soir äs la têts, la ssnno tills cjni vsub sonnaitrs son

bnbnr inari, äoit, uns bois ässlraioillss, ss äiri^or vors son lit
à reculons, ^ montor à rssulons aussi, st insttrs son miroir sous
sou orsillsr. Lnsuits oils priora trois st rsoitsra trois
bois l'invocation suivants:

Laint Cintre
I)ss ttarieamàs
Ou! avo? passé la msr trois lois,
Ht ckspassá,
b'aitos-moi connaîtra pcnckant mon soinmcii
i,c mari epic.j'aurai à mou rovcil!

8i olls a soru^ulousomont rsmprli toutos sos sonäitions, la
ssnns tills ost sûrs alors äs voir ou rêvo sslui pjui äsvisnära
son spoux.

(lonnait-on sotto soutuino ailleurs st xsut-ou nous äonnsr
ä'autros rsussÌAnsmonts? Z. /?oe>sa/.

Ou est pris à'ackrssser les rêpousrs à la //ûvz^o^e?!-

wer/ 04, /lri/e.

^iicheranzeigen.
C. A. Loosli, Üse Dràtti, Bern (A. Francke) 1919. Fr. 5.—

Emmentaler Mrmdart, wie num sie urchiger nicht wünschen mag, und

gesunder, knorriger Emmentaler Humor! Jeder gute Schweizer und Freund
des Bauerntums muß seine Freude haben an diesen Schilderungen und den

Verfasser bewundern, daß er in einer Zeit, wo alle Mundarten durch die

internationale Kultur zu trüben Schlammteichen gewandelt werden, noch so

reines Quellwasser zu erschließen vermag. Aber nicht nur die Form, sondern
auch der Gehalt ist echt. Wie viel „vaterländisches" Zuckerwasser haben wir
nicht schon schlucken müssen! Man denke nur an all die „Schweizerlicder",
die uns von Lavater bis auf den heutigen Tag aufgetischt worden sind! Das

himmlisch Land

Frei Alpe-Land
wurde Einem ordentlich verleidet. Hier nun endlich wieder einmal derbe

— vielleicht manchem etwas allzu derbe —- Kraft. E. H.-K.

Simon Gfeller, Heimisbach. Bilder n Vcgäbehcite-n-us ein Pure^
labe. Bern (A. Franckc) 1911.

Die starke Eigenart emmenlalischcn Volkstums wird durch nichts
schlagender bewiesen, als durch die unerschöpfliche Produktion mundartlicher
Schilderungen aus dem dortigen Bauernleben. Seit Gotthelf sind dieselben
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