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barauf; bottn Wirb einige ©tunben lang bng ©iftmaffer Çeraugfeifern, bag

man bon $eit ju Qeit abmöfcht; jo ift bag ©tücf SSielj gerettet.
®en Scuten in ber Dberbofftatt ju ©eeligberg fdfjlug bag ©reif; ober,

wie eg anbere nennen, „ber 21(n)griff" |ebe§ (fahr bag eine ober anbere ©tüct
SRinbOielj. ®a gab innert jemanb ben 3tat, fie fotften jebeg Qabr am Kar«

freitag jebem ©tuet Dtinbbieb roenigfteng ein einjigeg Sröpfctjen 33Iut entjieben.
©ie taten eg unb feitbem tötete Urnen bag (Steif; ïein Sieb mebr. — 2Iuch in
Pürglen pflegen biete, jeben Karfreitag bem Sieb am Dl)1-' ettoaS Plut ab»

jntaffen, bann merbe eg toabtettb beg .gabreg bon fdfjmerer Kranfljeit berfdjont.
Stttborf. g of. Sötüller.

Qlnttoorten unb Qtad&trâge. — Réponses et Suppléments.

A propos de Chandolin. — Dans le Numéro 9/12 de notre Bulletin,
paru l'an dernier (p. 84), nous avons reproduit un petit article de la «Patrie
Suisse» du 4 Août 1920, intitulé: Le bal des Grenadiers à Savièze. Dans cet

article, il est question du village de Chandolin et le chroniqueur Solandieu

indique l'origine de ce nom. Notre correspondant, M. M. Gabbud à Martigny,
nous écrit' pour nous prier d'informer nos lecteurs qu'il a répondu à la
chronique ci-dessus mentionnée dans un article : A propos de Chandolin, paru
dans la «Patrie Suisse» du 15 Septembre 1920. Notre correspondant y réfute
l'explication donnée par Solandieu de l'origine du nom de Chandolin.

Yoilà nos lecteurs avisés. J. R.

Prot unbKorti überbiePraut auswerfen (f.©d)m.Ptbe. 10,43. 77;
11, 20). — ®er bon 81. gibt) (11, 20) ermähnte jübifebe Praucl) begÜberffbütteng
berPraut mit Korn ift fdfon im Slttcrtum bezeugt; bgl. @. ©amter, gamiliett»
fefte ber ©riedjen unb 3tömer (Berlin 1901) 1 ff. (mit parallelen bei ben

Polen, Settopreufjen, ©laben, ©unba=gnfulanern); @. ©amter, ©eburt, Jgocfp

jeit, ®ob (Seipj. 1911) ©. 171 ff. (©prien, Paläftina, gnbien); 21 repib f.
Polfgtunbe 1.1, 264 fg. (mit fiiteratur); geitftibr. b. Per. f. Sfbe. 17, 470 (m.

Sit,); p. ©artori, ©itte unb Praud) (Seipj. 1910) 1, 91 (m.Sit.); .28. Ptann»
barbt, 33tgtboI. gorfd)ungen (©trafjburg 1884) @. 354 ff. mit jab (reichen

Parallelen); p. ©ébillot, Folk-Lore de France 3, 401. 516; ®b- ®rebe,
®ag §eibentutn in b. röm. Kirche (©oUja 1890) 3, 327. 330. 334 (gtalien);
Pranb, Popular Antiquities 2 (1841) 63 (®nglanb); 21. @ar afin»Ponber
ITOübll im „2Ird)it>" 20, 377 (21merita). Über ben jübifdjen Praucb f-

gob- Puptorf, gubemSdjul (Pafel 1643) ©ap. XXVIII: „bann nirnpt ber

Preutigam bie Praut/ bnb führet fte auch einmal beturnb / bnb mirfft bag
Polet PBeigen ober Korn auff in / bnb frhretjen alle Prü urefü, ©et)t fruchtbar

bnb mehret euch".
• Sine tlaffifdje ©telle, bte mir nirgenbg beachtet gefunben fyaben, ift

§erber'g „Kib" (®ef. 16):
Stlfo fübrete ber König
©id) jur rechten §anb Ximenen [bie Praut] ;

Unb bie Königin empfing fte,

§inter ihr bie §errn bom §ofe;
grob unb freier toar ber gug.

i
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darauf; dann wird einige Stunden lang das Giftwasser herausseifern, das

man von Zeit zu Zeit abwäscht; so ist das Stück Vieh gerettet.
Den Leuten in der Oberhofstatt zu Seelisberg schlug das Greiß oder,

wie es andere nennen, „der A(n)griff" jedes Jahr das eine oder andere Stück

Rindvieh. Da gab ihnen jemand den Rat, sie sollten jedes Jahr am
Karfreitag jedem Stück Rindvieh wenigstens ein einziges Tröpfchen Blut entziehen.
Sie taten es und seitdem tötete ihnen das Greiß kein Vieh mehr. — Auch in
Bürglen pflegen viele, jeden Karfreitag dem Vieh am Ohr etwas Blut
abzulassen, dann werde es während des Jahres von schwerer Krankheit verschont.

Altdorf. Jos. Müller.

Antworten und Machträge. — kèpoases et Lupplèments.

X F/0F0S Äs — vans Is Xumero 9/13 de notre Bulletin,
paru l'au àernier (p. 84), nous avons reproduit un petit article de la «patrie
Laisse» du 4 Xoüt 1929, intitule: Ds bal à <?rs»aâers à iZamèee. Dans cet

article, il est guestion à village <ls Likaudoliu et le ekronigueur Lolaudieu

indigne l'origiue de oe nom. Xotrs corrêspoudsut, N. N. tlabbud à Nartigox,
nous écrit pour nous prier d'inlormsr nos lecteurs gu'il a répondu à la
ekronigus ei-dessus msutionvês dans un article: X propos cks (lbanckoà, paru
dans la «patrie Fuisse» du 15 Leptembre 1939. Xotrs correspondant z» relate
l'exxlication donose par Lolaudisu de l'origiue du nom de Vbandolio.

Voilà nos lecteurs avises. d. N.

Brot un d Korn über dieBraut auswerfen js.Schw.Bkde. 19,43. 77;
11, 29). — Der von A. Zivy (11, 29) erwähnte jüdische Brauch desÜberschüttens
der Braut mit Korn ist schon im Altertum bezeugt; vgl. E. Samter, Familienfeste

der Griechen und Römer (Berlin 1991) 1 ff. (mit Parallelen bei den

Polen, Lettopreußen, Slaven, Sunda-Jnsulanern); E. Samter, Geburt, Hochzeit,

Tod (Leipz. 1911) S. 171 ff. (Syrien, Palästina, Indien); Archiv f.
Volkskunde 11, 264 fg. (mit Literatur); Zeitschr. d. Ver. f. Vkde. 17, 479 (m.

Lit.); P. Sartori, Sitte und Brauch lLeipz. 1919) 1, 91 (m.Lit.); W. Mann-
hardt, Mythol. Forschungen (Straßburg 1834) S. 354 ff. mit zahlreichen

Parallelen); P. Ssbillot, Pollr-Vore ds prance 3, 491. 516; Th. Trede,
Das Heidentum in d. röm. Kirche (Gotha 1899) 3, 327. 339. 334 (Italien);
Brand, popular àtiguities 2 (1841) 63 (England); A. Sarasin-Vonder
Mühll im „Archiv" 29, 377 (Amerika). Über den jüdischen Brauch s.

Joh. Buxtorf, Juden-Schul (Basel 1643) Cap. XXVIII: „dann nimpt der

Breutigam die Braut / vnd führet sie auch einmal herumb / vnd wirfst das
Volck Weitzen oder Korn aufs in / vnd schreyen alle pru urein, Seht fruchtbar

vnd mehret euch".
Eine klassische Stelle, die wir nirgends beachtet gefunden haben, ist

Herder's „Cid" (Ges. 16):
Also führete der König
Sich zur rechten Hand Ximenen sdie Braut);
Und die Königin empfing sie,

Hinter ihr die Herrn vom Hofe;
Froh und freier war der Zug.
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Sßeigen warf man au§ ben ffenftem,
®af) ber Igut beg ßönigg fetter,
®afj SftmenenS Sufentraufe
®id)t unb boll boit SBeigen mar.

(ym fpanifdjen Original :

Mas atnls yiene Ximena
Trabdndola el rey la mano,
Con la reina su madrina,
Y con la gente de manto.
Pos la rejas y ventanas
Arrojaban trigo tanto,
Que el rey elevaba en la gorra,
Como era ancha, un gran punado :

Y â la humildosa Ximena
Se le metian mil granos,
Por la marquesota, al cuello,
Y el rey Bi los va sacando. E. H.-K.

Stögen unb Qlnttoorten.
SStellieBc^ett (frang. Philippine). — SBoljer ftammt bcr 33raud) unb

bag SBort be§ Beïannten ©efetlfd)aft§fd)erge§ mit ben Soppelmanbeln?
Slntmort: ®er 33rand) Befteljt meiften? barin, baft gtuci SJÎaubelïeme

in einer Schale bon grnei ißerfonen gegeffen werben, unb baß berjenige, melier
am folgenben ®age ben anbern guerft mit „©Uten ®ag, S8ieHie6d)en" («bonjour

Philippine») Begriifjt, bon biefem etn ©efdfent erljätt. guweilen ift bie
SBcttc bie, baß berjenige, melier bem Stnbern etwaê ®argereichteg abnimmt,
berliert. Ober e§ wirb beraBrebet, fid^ „®u" (Begto. ,,©ie") gu fagen; mer

guerft in bie frühere Inrebc gurüdfällt, l)at ein ©efdjenl gu gcBen. Stod)

feltener ift ber iBraurl) «à l'anglaise», monad) bie SJtanbeln fo lange in ber

®afd)c getragen Werben, Big ©inet fie berliert. ÜBer ben llrfprung be§
St amené ftnb bie SJicinungen geteilt: ®ie ©inen feljen in Philippine eine

©ntftellung au§ „3Sieflie6cf)en", bie Slnbern umgeteljrt, unb grnar neigen fid)
merfmürbigermeife gerabc bie granjofert ber erften, bie ®eutfd)en ber gweiten
91nfid|t gu. 9lud) Wir mödjten un§ biefer anfdfliefien; benn einerfeité ift
Philippine auä) in anbern ©pradjen berBreitet: englifd) philopena (fpriclj file-
piine), aud) filipen, fillipeen ufw. gefcïjrieBen, Ijoltänb. filippien (filter filipine),
fdjweb. filipin, bfin. filipine; anberfeit§ ift eine Umbeutung bon Philippine in
S5iellie6d)en cfier erflärlid), al§ ba§ Umgefeljrtc. gumal im §oIlänbifd)en
Wfire bocE) gewifj au? SBieHieBdjen ein veelliefje gemalt Worben unb nid)t
biefeS ftnnlofe filippien, ba§ üBerbieg in ber Drtfjograpljie nod) bon bem

WeiBIid)en Stamen Philippina aBweidjt.
SSoljer nun aber philippine? 9t. SJteifjner Weift im ©rimm'fcfien 2Bßrter«

Budj unter „S?ietiie6d)en" auf einen Sluffaë in ber geitfdjrift „9tomania" £)in.

Wo au§ bem genuefifd)en ®id) ter ißerciüat ®oria (geft. 1264) ber probengatifdje
Sßer§ gitiert wirb: eu et tu foram felip (,,id) unb bu werben enge greunbe
fein"). SBenn in ben älteren romanifd)en ©prägen biefeS felip in ber 33e«

beutung „greunb" mirïlicE) borfommt (bietteic^t gehört aud) ba§ rätfelljafte
probengalifdje félibre unb ba§ in SJtönti'g eo§ma§fifd)em SBßrterbud) bergeief)»

nete fllipa „berwafibte 91nftanb§bame Bei §oc£)geiten" bagu), fo läge e§ am
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Weizen warf man aus den Fenstern,
Daß der Hut des Königs selber,
Daß Zttmenens Busenkrause

Dicht und voll von Weizen war.
Im spanischen Original:

lllas atrás visas Ximena
Nradàaàola sl rsz' In wano,
Loo la reiaa su maàrias,
X eon la gents àe rnanto.
?os la rejas x ventauas
Xrrojaban trigo tanto,
<Zus el rsz' elsvaba en la gorra,
Loino era anelia, un gran gunacko:
X á la liunülöosa Ximena
8s le metian mil granos,
?or la margussota, al eusllo,
X el rsz^ si los ?á saeanào, L, Ul,-L,

Fragen und Antworten.
Vielliebchen ifranz, Ublllpploe), — Woher stammt der Brauch und

das Wort des bekannten Gesellschastsscherzes mit den Doppelmandeln?
Antwort: Der Brauch besteht meistens darin, daß zwei Mandelkerne

in einer Schale von zwei Personen gegessen werden, und daß derjenige, welcher
am folgenden Tage den andern zuerst mit „Guten Tag, Bielliebchen" («bau-
jour ?IiiIiMÌlls») begrüßt, von diesem ein Geschenk erhält. Zuweilen ist die

Wette die, daß derjenige, welcher dem Andern etwas Dargereichtes abnimmt,
verliert. Oder es wird verabredet, sich „Du" (bezw, „Sie") zu sagen; wer
zuerst in die frühere Anrede zurückfällt, hat ein Geschenk zu geben. Noch

seltener ist der Brauch -à l'auglaiss», wonach die Mandeln so lange in der

Tasche getragen werden, bis Einer sie verliert. Über den Ursprung des
Namens sind die Meinungen geteilt: Die Einen sehen in kdilixgius eine

Entstellung aus „Vielliebchen", die Andern umgekehrt, und zwar neigen sich

merkwürdigerweise gerade die Franzosen der ersten, die Deutschen der zweiten
Ansicht zu. Auch wir möchten uns dieser anschließen; denn einerseits ist
Ubilixpins auch in andern Sprachen verbreitet: englisch Mlogsaa jsprich iils-
xiins), auch tilipso, iillipeen usw, geschrieben, hollünd. illlMisn (älter kliplns),
schwed, tilipla, dän. ülipins; anderseits ist eine Umdeutung von ?bilixpiae in
Vielliebchen eher erklärlich, als das Umgekehrte, Zumal im Holländischen
wäre doch gewiß aus Vielliebchen ein veelliekje gemacht worden und nicht
dieses sinnlose Llixpisa, das überdies in der Orthographie noch von dem

weiblichen Namen Ulnlixpioa abweicht.
Woher nun aber xbillpxias? R. Meißner weist im Grimm'schen Wörterbuch

unter „Vielliebchen" auf einen Aufsatz in der Zeitschrift „Romania" hin,
wo aus dem genuesischen Dichter Percival Doria (gest, 1264) der provenzalische
Vers zitiert wird: en st tn koram kelix („ich und du werden enge Freunde
sein"). Wenn in den älteren romanischen Sprachen dieses kslip in der
Bedeutung „Freund" wirklich vorkommt (vielleicht gehört auch das rätselhafte
provenzalische tellbre und das in Monti's cosmaskischem Wörterbuch verzeichnete

Alipa „verwandte Anstandsdame bei Hochzeiten" dazu), so läge es am
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