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Sic llmbitburtggfuiäjt uttferc8 SSotfc§ inadEjt fiel) aber nicl)t nur art ba8

frembe ©prad)getoäch§; auch beutfclfc grüßte müffert Ejer£)alteri, menu fie nic£)t

im attgeroohnten Äteibe ba^erfommett ltitb ber richtige Stntafs ficE) bietet. 9118

in ber Dftfchroeij bon beutfetjen Herren ein |rt)roinbe[t)afte8 9Bcttftiegcn ber»

anftattet mürbe, baS nur für bie ffieranfiatter be§ ®intritt§gelbe8 tocgen bon
SBorteil roar, machte ein 93tatt in 3ürid) locgcn be§ llmftanbeS, baß einer ber

•Verrai, bie mit bem (Selbe fiel) geflücEjtet hatten, ftteinfurt hieß, bie paffenbe
töemertung: „@r legte bie iîeute 'rein unb ging furt." 9In Untftnberungen,
wie „ig)oc£)giter" in „Spot jfd)iter" unb biete aitbere, bie ba§ 91ol£ ja jo

gerne bornimmt, fei bei ber @etegenl)cit nur nebenbei erinnert.
3u allen Seiten hctbett boIEêetyxnologifcEie SSitbungen eine Motte gcfpiclt,

aucl) roenn ba8 heute nur an menigen gälten beuttict) nadjgemiejen Werben

tann. $aran barf nicl)t gejioeifett toerben. ©d)on bor gahrtaufenben tauten
ja Hölter mit ganj berfd)ieöencn gbiomen miteinanber in 93crü£jrung, paßten
ftc£) im SSortfdjaj} einanber an, entlehnten unb gaben. Stießt nur grembwörter
urtb Hel)nmörtcr finb ber ©prad)e urfprüngtich frembeê ©ut, ihrem gnljattc
nach finb c§ auch bie botfSett)niotogifchcn Steubitbungcn, bie entftehen unb
bergehen, manchmal auch, unb in früheren Qeiten häufiger at8 heute, bteibenbe

Seftanbteite ber fortmährenb [ich beränbernben ©proche werben.

3ürid). © b. Xobet.
9Î ad) wort ber Mebaftion. 2Str möchten obige tieine 9tu8tefe au§

beut großen ©ebict ber SBotfêetlpnotogie at8 Slnreguug jum SBeiterfammetn
auf unfernt Sprachgebiet betrachtet roiffeu. Siuige8 SSeiterc fügen wir hier
an, gteirhbiet, ob unbewußte ober fcherghaftc Itutbilbung: ©torjenähri au8
ttat. scorze nere „©chwargwurjetn", SIrmofe für Sltmofen, lug. @äu.:

Jgeuftür für §eimftcuer; gürtet): ©hriefi-®®bti»!ötetter für tat. Chry.
sosplenium (Id. Y, 183), Mogetbud) 1557: @atge»93tetter für ©atgant»
93tätter (ebb Urfcti „©erftentorn am Stuge" für frang. orgelet, Staune»

gaß für ,frang. canevas, ber anber ©fei für 9tnbrefel „9tnbrea8".
©ine reiche ©ammtung bietet ®. 9tnbrefen, Uber beutfehe 93ot£8ethmoto»
gie. 5. Stuft. §eitbronn 1889 uttb 93e(emnon, ®uriöfe§ fSauerntejiton. grep«
ftatt 1728.

Formulettes enfantines accompagnant la fabrication des sifflets de saule.

Nous sommes à l'époque où les gamins commencent à faire des sifflets
en détachant l'écorce du saule, de la mancienue, du frêne et même du
noisetier. Voici quelques-uns des petits refrains qu'ils fredonnent en frappant
l'écorce du manche de leur couteau : ')

1. Sâva, sîlva, Cupèlin, Sève, sève, Cupélin,
Avo l'ivouè .ô moulin! L'eau descend au moulin!

2. Sâva, sâva, pèlèrin, Sève, sève, pèlerin,
L'ivouè koua mé tyè lou vin. L'eau coule plus que le vin.

*) Voir J. Jeanjaquet: Formulettes enfantines pour écorcer le saule,
Arch. IX. p. 59. — Cf. aussi A. Rossat: Rondes enfantines, berceuses, etc.

(Zürich 1910) p. 251, No. 70—74.
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Die llmbildungssucht unseres Volkes macht sich aber nicht nnr an das

fremde Sprachgewächs; auch deutsche Früchte müssen herhalten, wenn sie nicht
im altgewohnten Kleide daherkommen und der richtige Anlaß sich bietet. Als
in der Ostschweiz von deutschen Herren ein schwindelhaftcs Wcttfliegen
veranstaltet wurde, das nur für die Veranstalter des Eintrittsgeldes wegen von
Vorteil war, machte ein Blatt in Zürich wegen des llmstandes, daß einer der

Herren, die mit dem Gelde sich geflüchtet hatten, Reinfurt hieß, die passende

Bemerkung: „Er legte die Leute 'rein und ging furt," An Umänderungen,
wie „Hochziter" in „Holzschiter" und viele andere, die das Volk ja so

gerne vornimmt, sei bei der Gelegenheit nur nebenbei erinnert.
Zu allen Zeiten haben volksctymologische Bildungen eine Rolle gespielt,

auch wenn das heute nur an wenigen Fällen deutlich nachgewiesen werden
kann. Daran darf nicht gezweifelt werden. Schon vor Jahrtausenden kamen

ja Völker mit ganz verschiedenen Idiomen miteinander in Berührung, paßten
sich im Wortschatz einander an, entlehnten und gaben. Nicht nur Fremdwörter
und Lehnwörter sind der Sprache ursprünglich fremdes Gut, ihrem Inhalte
nach sind es auch die volksetymologischen Neubildungen, die entstehen und
vergehen, manchmal auch, und in früheren Zeiten häufiger als heute, bleibende

Bestandteile der fortwährend sich verändernden Sprache werden,

Zürich, E. v, Tobel,
Nachwort der Redaktion, Wir möchten obige kleine Auslese aus

dem großen Gebiet der Volksetymologie als Anregung zum Weitersammeln
auf unserm Sprachgebiet betrachtet wissen. Einiges Weitere fügen wir hier
an, gleichviel, ob unbewußte oder scherzhafte Umbildung- Storzenähri aus
ital. scorie usrs „Schwarzwurzeln", Armose für Almosen, luz. Gäu.:
Heustür für Heimstcuer; Zürich: Chriesi-Espli-Blctter für lat, Ubr;-.
sosplenium (Id. V, 183), Vogelbuch 1557: Galge-Bletter für Galgant-
Blätter (cbd Urseli „Gerstenkorn am Auge" für franz. orZelst, Kanne-
Faß für ,franz. canevas, der ander Esel für Andresel „Andreas".
Eine reiche Sammlung bietet K. G. Andresen, Über deutsche Volksetymologie,

5. Aufl, Heilbronu 1889 und Belemnou, Kuriüses Baucrnlexikon. Frcy-
statt 1728.

kîmàiies eànimûs aceompugnant In fàicution à silsieis cie 8gu>s.

Xous sommes à l'êpogue ou les Aamins eammeneeut à taire (les sittlets
eu (lètacbant l'scorco (lu saule, (le la maneisnus, (lu Irène et même (lu uoi-
setter. Voici guelgues-uns (les petits retrains gu'ils tredoimsnt en trappaut
l'êcorcs du mancbe (le leur couteau:')

1. 8âva, sava, Uupèlin, 8èvs, sève, Uupèlin,
á,vo l'lvouè,ô moulin! U'sau descend au moulin!

2, 8âva, sâva, pèlerin, 8ève, sève, pèlerin,
Irivouè leoua mè tzm lou vin, I/eau coule plus gue le vin.

') Voir d, .1uL,uo^.(zuur: Vormulettss enkantinss pour ècorcer le saule,
Vrclr, IX, p, 59, — Ut, aussi ^1, Rossai: Uoncles entantiues, berceuses, etc.

(/iiricb 1919) p. 251, Xo. 79—7-l,



— 38 —

3. Sâva, sâva, pèlerin
L'ivouè koua mé tyè lou vin.

La gouna lya fé (lou piti kayon,
Lé j'a ti mèdji tyè yon.

La laie a mis bas deux gorets.
Elle les a tous mangés sauf un.

4. Tapa, tapa, manechiva,

Djan Motè lyè mon.
Cha fèna lou pyarè,
Cha tzata lou myaulè,
Chou valè fa lè potè,
Brâtha, brâtha lou cliantzè
Avoué lou bédé z'ertè.

Frappe, frappe, mancienne,1)
Jean Mottet est mort.
Sa femme le pleure,
Sa chatte le miaule.
Son domestique fait piteuse mine.

Remue, remue le sang caillé
Avec l'extrémité des orteils.

Fribourg. Hubert Savoy.

ïMntniovtcn. — Réponses.

3» beit ©ehcimfpracfjen (4, 9 ff.). — 1. fyn ©chicitheim (Sit.

©djaffhattfcn) Beftmtb bie @eheintîprache bor elwa 30 fahren barin, baff bon
allen mit Sïonfonantcn aulautenben SKürtern bie îlnfangêfonfonaitten
weggenommen unb mit fitrgcut ft an ben Schluß beg SSorte? ge»
hängt îbitrbcn. SDiit totalen anfangenbe SBörter mürben jo Bcljanbclt, bafj

jwifdjen ben ©djlujjbuchftaBcn nitb ba? ©uffij ft ein £j cingefcfjobcn würbe.
QufammengcîeÇte itnb mefjr al? breifilbige SBörter würben gewöhnlich gerfegt,
fobafj ba?feI6e SBort oft einer 3—4 fachen ©irtfdjiebung bon ft unterlag, ©intge
ber ©. 9 ff. gebrauchten 33eifpictc Würben tit bent bon un? al§ „fyeiiftter«
©proche" Bezeichneten Jargon folgcnbermafjcn aufgefcljen hoben:
3ch höbe ißrügel erhatten ftdjhä abehft ügelprft erljänltenhä.
SBoflen wir ein ©piel machen'? Oflcntoft t'rwft eitthft ielfpft nchcntitft?
$ch Will bic gliegcnfprache reben fechhä tlftuä ieba iegenftäachefprft ebenrei.

Natürlich bolljog fich bie llmgeftaltung immer im ©ialeït.
OB ba§ befagte ©chüler-tauberroelfch, ba§ bon einem Uneingeweihten

nicht berftanben würbe unb in beut e? nur wenige jur fDteifterfdjaft Brachten,
heute noch <n ©chleitfjeim floriert, ift mir linbcfattnt. Ob e§ ferner Snfatl
ober ntangclttbc S3cgabttng war, SLatfache ift auch, baf; faft nur Sfnabcn eine

grofje gertigfeit erlangten, wfthrenb SHiäbcfjen, bie fid) in unferer ©eljeimfpratfje
berfitchtett, e§ meiften? über eine — wie utt? fchiett — armfelige ©tümperei
nicht hinaufbrachten unb fich bantit Begnügten, an ben ©dtlufj ber uttber«
ftnberten SBörter einfach ä anzuhängen. £). fß-

2. ©ine mir berwaitbte unb gut Beïannte gantilie berwenbet oft eine

9t»SS«©prache, in ber ftet? ber Slofal ber Betr. ©ilbe Wicberholt 5. 33.

„3Bo ift tttciit 33uch" lautet: SBoromo iriwift tnereWein 33uruwuch- ®ie
©proche fcfjeint itt biefer gaittilie bott einem jchwftbifchcn .finbermäbchen her«

Zuführen (bor etwa 45 fahren), jeborf) fcheint fie auch fonft Bei ©übbentfehen
Bcfannt zu fein. Sicht Sßerwanbtcr fattb fie gauj gufäüig einmal Bei einer

îiroler ©ängertruppe. 9t. b. ißlanta, Süridj.
3. 3)ie 91 b i-©proche ift lninbeftcn? feit einem falben .galjrhunbert bc«

fannt in SBecfenrieb (Dtibwalben), Slltborf, ©djattborf unb 33ürglen (Uri), be§«

gleichen bie gliegenfpradje Str. 4. gn 33ec£ettrieb nennt man biefe Sprache
bie 33ett(erfprache. @b. SS h mann, Slltborf.

') La manuenne est le Vibunum Lantana, L.
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3, 8íì?!>, snva, pèlerin
I^'ivnuè baun mu lou vin.
lliN Aounn Izm ká «Ion piti bn^an,
Im j'n ti inèâsi tz^è )mu.

ün lnis n mis bas àeux gorets.
Llle los n tous innngès snut uu.

I. Dnpn, tlìpu, mnneebivn,

Dsnn Nats I)'« man.

übn kenn lou p^'nrè,
(!dn t?!à lou m^nulà,
Lbon valè lu Is pots,
Lrntlrn, drätbn lou elrnntiiè
^.vonê lou dèckê n'ertè.

l'rnppo, trappe, mnneisnnssi)
Isnn Nottst est mort.
8n temms le pleure,
8n abatts le ininnlv.
8on clomestigus luit piteuse mine.

Ilemue, remue le sang enills
^.vse l'extràits àes orteils.

bridnurg. Hubert 8xv»v.

Aiitwortt». — fîèponsks.

Zu den Geheimsprachen (4, 9 sf.). — 1. In Schleitheim (Kt.
Schasfhanscn) bestand die Geheimsprache vor elwa 3V Jahren darin, daß von
allen mit Konsonanten anlautenden Wörtern die Anfangskonsonanten
weggenommen und mit kurzem tt an den Schluß des Wortes
gehängt wurden. Mit Vokalen anfangende Wörter wurden so behandelt, daß

zwischen den Schlußbnchstaben und das Suffix ä ein h cingeschobcn wurde.
Zusammengesetzte und mehr als dreisilbige Wörter wurden gewöhnlich zerlegt,
sodaß dasselbe Wort oft einer 3—4 fachen Einschiebung von ä unterlag. Einige
der S. 9 ff. gebrauchten Beispiele wurden in dein von uns als „Jenäter-
Sprache" bezeichneten Jargon folgendermaßen ausgesehen haben:
Ich habe Prügel erhalten — Jchhä abehü ügelprä crhäaltenhä.
Wollen wir ein Spiel machen? ---- Ollenwü lrwä einhä ielspä nchcnmä?

Ich will die Fliegensprache reden — Jchhü illwä iedä iegcnfläachesprä edcnrn.

Natürlich vollzog sich die Umgestaltung immer im Dialekt.
Ob das besagte Schüler-Kanderwelsch, das von einem Uneingeweihten

nicht verstanden wurde und in dem es nur wenige zur Meisterschaft brachten,
heute noch in Schleitheim floriert, ist mir unbekannt. Ob es ferner Zufall
oder mangelnde Begabung war, Tatsache ist auch, daß fast nur Knaben eine

große Fertigkeit erlangten, wahrend Mädchen, die sich in unserer Geheimsprache
versuchten, es meistens über eine — wie uns schien — armselige Stümperei
nicht hinansbrachten und sich damit begnügten, an den Schluß der
unveränderten Wörter einfach ä anzuhängen. H. P.

L. Eine mir verwandte und gut bekannte Familie verwendet oft eine

R-W-Sp räche, in der stets der Vokal der betr. Silbe wiederholt z. B.
„Wo ist mein Buch" lautet: Worowo iriwist merewein Burnwuch. Die
Sprache scheint in dieser Familie von einem schwäbischen Kindermädchen
herzurühren (vor etwa 45 Jahren), jedoch scheint sie auch sonst bei Süddeutschen
bekannt zu sein. Mein Verwandter fand sie ganz zufällig einmal bei einer

Tiroler Sängertruppe. R. v. Planta, Zürich.
3. Die Adi-Sprache ist mindestens seit einem halben Jahrhundert

bekannt in Beckenried (Nidwaldens, Altdorf, Schattdorf und Bürgten (Uri),
desgleichen die Fliegensprache Nr. 4. In Beckenried nennt man diese Sprache
die Bettlersprache. Ed. W y mann, Altdorf.

') sin unuweime est lu Vibunum bnntnnn, U.
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