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(£tn eigentliche^ (Spiel ift aber „ïftfpnggis madje" (Deimberg), „ifrfjiggiä"
0)iof)rbacb) ober „tribocten" (®riengwiler). S)er Spielraum wirb öielfadj ju
Slnfang begrenzt. 2)aS gretmal nennt man „Qiel", aurfi „Verbot". SBer bett

Scïjlag erhält, „ifcht" ; er tragt, fobiel ici) miel) erinnere, feinen Stamen. Senn
fein dreimal beftimmt lpirb, fo barf ba§ Sfinb, welches „ifcht", ben Spielenben,
»welche „äjncralcu" (fnicen) ober „groppeu" (in ber tiefen Sïuiebeuge bcrweileu),
feinen Schlag geben.

$er Xribocf mar ein (BelagerungSwerfgcug bc§ 9Jtittela(tcr§. SBie fat)

er auS'?')
3d) berfuctjte frljun oftmals, über begriff unb Sfbleituug bcS SBortcS

„triboefen" tlar su loerben, fam aber 31t feinem befriebigenbeu iltefultat.
SioEjrbarl). SJt. Soober.
3n ff ür iet) (Stabt) fagt man „3 ffipf gää" (bon Srljulfinberu befouberS

beim Stacptjaufegefjeu und) ber Schule, aber nicht nur am (fibetib). hu Ober
fairen (Wraubnuben) ift „Sfarljttüfdje" gebräudilid).

ffürid). Dr. Ii. S3 run.

fragen unb Qlnttoorten. — Demandes et Réponses.
Mauvais sorts, mauvais œil. — Connaissez-vous un ouvrage, grand ou

petit, sur les gestes, et surtout sur les signes écrits employés dans la Suisse

française pour conjurer les mauvais sorts, les mauvais esprits, la i/ctUiteni
S'il n'y a pas d'ouvrage spécial pour cette région, je pense qu'un ouvrage

sur les régions voisines renseignerait très suffisamment. A. T.
Réponse. — Nous ne croyons pas qu'il existe tie livres ou de travaux

spéciaux sur les moyens employés dans la Suisse française contre les mauvais

sorts, etc. lin ouvrage général qui comprend à peu près tout ce qui a paru
sur ce sujet, ce sont les deux volumes de Skuumann, Der hiisc Hliek,
Berlin, Hermann Barsdorf, 1910; pour la l'rance cf. P. Sjsbii.lot, Folklore
de France, T. IV" Paris, K. Guilmoto, 1907, Taille alphabétique s. v. (Fil et

Fascination ; 17. Monhkijr, L'Ame l'upilline, dans lteoue de l'Histoire des

Jleliijions T. Id 1905). En outre, pour les superstitions dans la Suisse

française, comparez les articles suivants dans nos Archives suisses des Traditions
populaires: 1, 75. 98. 282. 241. 1519; X, 44; XI, 141. 209; XII, 1. 91; XIII,
81; XIV, 257. 290; XV, 288; XVI, 51; XVII, 107. 184; XVIII, 1. 116. 117.

188; XXI, 97 (et la littérature indiquée dans les notes de cet article); A.

Gkhksoi.k, Légendes des Alpes vaudoises, p. 885 sq.

(Begräbnis in ber SSicge. $n einem „?3ergeid)ni§ ber jenigen (fkr*
jotpicit, fo oust biefer (Gemeinb |(8ern| abgeftorbcn unb alltjir begraben toorben

') Xribotf, mittetlat. traliucium, trabuehetum nftu. (bic bcrfdjicbenen
(at. gönnen bei 755 it c a it g o, Glossarium s.v. trebuebetum), nltfranj. trébuebet

war eine bei '.Belagerungen gebrauchte groffe Srfjtcubermafdjinc, bereu TBiirf
gewicht mittelft (Gegengewicht in (Bewegung gefejjt würbe. (Bcfdjretbung unb

Vlbbilbungcn f. hei 81. Schulft, ®a3 häfifehe lieben jur 3cit ber Sftinncfiuger.
(Bb. 2 (lieipj. 1889) S. 875 fg.; Ii. (Gautier, La Chevalerie (tfiariS 1895)

S. 759 fg. — $ie igerfunft beä TBorteS ift nicht gaits flar, gumal neben tru-,
tre- ((at. trans-) unb tri- ; farei) and) tru- (truliuculus) tmrfoiumt. ®er zweite
(Beftaubteil fd)eiut baä beutfehe „sBocf" ju fein, (Grimm jdjreibt im Seutfrijcn
(Börterbitd) (2, 1874) gerabeju „îreibod". (S. Jp.hï.
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Ein eigentliches Spiel ist aber „Tschinggis mache" <Heimbergs, „Tschiggis"
tRvhrbach) oder „tribocken" sBricnzwiler), Der Spielrau«» wird vielfach zu
Anfang begrenzt. Das Freimnl nennt man „Ziel", auch „Verbot", Wer den

Schlag erhält, „ischt"; er trägt, soviel ich mich erinnere, keinen Namen, Wenn
kein Freimnl bestimmt wird, so darf das Kind, welches „ischt", den Spielenden,
welche „chnewlen" (knieen) oder „groppen" nn der tiefen Kniebenge verweilen),
keinen Schlag geben.

Der Tribock war ein Belagerungswerkzeug des Mittelalters, Wie sah

er aus?')
Ich versuchte schon oftmals, über Begriff und Ableitung des Wortes

„lribvcken" klar z» werde», kam aber zn keinem befriedigenden Resultat,
Nohrbach, M, S voder.
In Zürich (Stndts sagt man „s Zips gää" <von Schulkindern besonders

bei»! Nachhausegehen nach der Schule, aber nicht nur am Abend», Zn Ober
faxen sGranbünden) ist „Rachttäsehe" gebräuchlich,

Zürich, I>r, L, Brun,

Fragen und Antworten. — vemaiiües et iîèponses
,l/«»tti«/,x ê/s, «u«««««» »«//. â-- (li»M!ri8s,-x-v<»lS UN unvruue, g!«««««l UN

get.il, sur les g^st«!», et iiuetuut sur leu sl«r««es «suits ,»««gloss's «luus lu !>«iiss«'

lritu,guise guue I'oustirer les uuluvui-i sorts, l«'S «uuuvuis egatw, in ,/e/ük/e,"?
tl'il i«F a gas «l'ouvr.ugv sgêeiul gone eelte «s'gi>«u, je ge««se gu'uu ««««vuuge

s«««' les r«!gio««s voisiues re««seigi«ei ««it t«u>s sulüs«ti««i«ie»t, X, 1',

//e/«o«t.xe, — X«u«s »e ernenn« g««,s «gi'il exist«« «le livres ou üe >!uvuux
sg«uüuux sur les «uoxeus ei«>gl«>z-ès «l««««s lu suisse truu-.uise «s,««t«s> !>>s «««uuvuis

sorts, >«te, lu« ouviuge general gui «suugreuü » i"p""' li>ut ee gui u guru
sur ee sujet, ee sont les rleux volumes «le tuusonxxs, /ter kàe />//-/,
IKuüi««, lleriuuuu It,urs«I««rk, 1910; g««>«r lu l runee et, I', !z«un«u,ou, /'o//7ore
r/e /'eauee, B, lV" l'uius. bl, (1uil««iot«>, >907 17«l«le ulgluü«eti>g«e s v, t/N/ et
/'N,xc/««r//o»t / l'i. Uoxs«>uiu, B'A«ue /9tg////»?e, «luns //eeire r/e /'///,x/o/re «/«SS

//e//g/onx D, l,l 1905). bin out«e gour les sugeistitious «luus l,u suisse lr.uu-

«/uise, e««uigurex les urtieles »uiv,u««ts «luus ««os Are/iwes x-nàex e/«,v 7'rw////o««,x

I, 7«'>, U«. 2W. 24t. ZilN; X, 44; XI, l4l. 209; Xll, t. 9t; XIII,
«l; XIV, 257, 290; XV, 2!B; XVI, 51; XVIl, 107, lt<4; XVlll, l, lit!, 117,

1KA; XXI, 97 set lu littérature imliguèe «luus les ««««tes «I«' «et urtieleZ X,
lbiu«is«r«.r«, l«êge»«Ies «les Xlges vu«i«Ii«isus, g, 995 sg,

Bcgräb«iis i«> der Wiege, In einem „Verzeichnis derjenigen Per-
söhnen, so aus dieser Gemeind jBerns abgestorben und allhir begrabe» worden

') Tribvrk, mittellat, tr!Ü>«iei««lu, trubu«lietun« nslv, sdic verschiedenen

lat. Formen bei Duennge, tilvssitri«,«» s, v, trebuelwtuu«), altfranz, trêl«uel««U

>var eine bei Belagerungen gebrauchte große Schleudermaschine, deren Wurf
gewicht mitlelst Gegengeivicht iu Bewegung gesetzt wurde, Beschreibung und

'Abbildungen s, bei A, Schnitz, Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger,
Bd. 2 (Leipz, l!189) S, 97ö fg.; L, Gantier, I«,u (llievulerie sParis 1ti95)
S. 75i9 sg, — Die Herkunst des Wortes ist nicht ganz klar, zumal neben tru-,
tre- flut, truus-s und tri- t - drei) auch tru- struliueulus) vvrkv««i««it, Der zweite
Bestandteil schei«lt das deutsche „Bock" zu sein, Grimm schreibt im Deutschen

Wörterbuch (2, l«!74> geradezu „Dreibvtl", E, H, K,



A" 1682—1684" ftcljt: „1684. gebr. 25. ©ineS Srntipüfifchett ©jçulnnten fi'inb

faint bcr wiegen. 1684. gebr. 26. ©ittem granfjöfifchcn ©julanten Sinb

fanit bcr Wiegen."
Qft ber 33rauch (bcr mir fünft nirgcnbS begegnet) ein Winblein famt

feiner SBiege ju begraben, nachweisbar?
Sern. Slb. gluri.
Sin t wort. — Der Strand), Sîinbcr in ber ober mit ber SBicge gtt bc»

graben ift uns bis jefjt nietft befamtt getoorben. Stefrcmblich ift er atlerbingS
nicEjt, roenn ntait Weiß, baß Sfinbern außer bem ©pieljeug aitcE) Sänfclfen,
©chcntclchcn nnb bergleichen mit ins ®rab gegeben werben ober morben finb
(f. ©artori, ©ittc unb Strand) I [Dp$. 1910], 137; 3toct)^otj, Silent. ft'inber»

lieb [Dpj. 1857] 356). SluSfunft über SBiegenbegräbniS crroünfdE)t- 9îeb.

< 93crcinê®©6rontf.
©rüttbuitg einer ©eftion öer ©ehmeij. ©efellfchaft

für SBolfSfunbe. Slttt 12. SJtärj hat ficï) in 3ürid) eine ©eftion bcr Schweiz.
(Siefcttfrfjaft für SttolfStunbe gebilbet. Die ©rünbung Ifat, wie ber Storfißenbe
beS SlbenbS, Dr. med. @. SBehrli, in feinem 23ericf)tc ausführte, fe^on lange
iit ber Duft gelegen; baS Stcrbienft, auf bie Driitglichfeit beS Unternehmens
Ijingewiefen ju hüben, fommt bem s]trofeffor an ber Unibcrfität Dr. §. SBeljrli
ju. Stuf Stcraitlaffung bon Dr. ®. SBclfrli hntte fid) gitnächfi ein fleincreS

fjnitiatibfomitee, bcftchenb aus bent ©cnannten, ben Iperrcn Dr. ÄnabctthauS
unb Dr. SJtanz, foioic bent ©chreibcnben, gebilbet, wcld)eS baS weitere Jpatt»

bellt, bor aHcni baS ißrogramm für bie ©rünbungSfigung feftlegte, als 9tc«

ferenten beS SlbenbS iperrn ÏJ5rof. Dr. ©. ©in g er bon ber Unibcrfität Stern

gewann unb burd) ein ÜBerbejitfular bie DiS^ertgen 3ürdE)cr SJtitglicbcr ber

©ehweij. ©efellfchaft für StolfSfuube, fowie einen ©rohteil bcr hirfißen ®cfcK»

fcîjaft für bcutfd)c ©prachc jur Deilnahmc eittlub.
SJtit warnten SBorten ber greube begrüßte ber 9tefcrent baS 3uftailbc=

fontuten ber neuen ©eftion; für eine gebeihriefte SBirffamfcit fcheinen ihnt alle

Storbebingungctt erfüllt; ift boch Sprich k'e ©atumelftclle jweier Untcrneh'
ntungen, bie an boIfSfutiblicï)cm 9teid)tutn ihresgleichen faunt ha&clI: beS

fehweijerbeutfehen Q:biotifonS unb bcS Glossaire des Patois de la Suisse
romande. SJtit einer reichen Stlütenlefe auS bem neueften £>eft beS QibiotitonS
unb ben bis feßt borliegenben Stänbcn beS „Bulletin du Glossaire" wirb bieS

iHuftriert. ©oll bem Stcugebornen ein DebcnSprogratitm fd)on an bie SBiege

gebunben werben, fo crblicft ber Stortragenbc ein folcheS in ber SluSarbeitung
eines allgemeinen ©acljatlaffcS (borerft für Sprich), ber nach c'"cS
©pracfjattaffeS über bie SBerbreitiing aller bolfsfunblidjen Gtrfcheinungcn (JpauS-

bau, Dieber, SOicird^eit, Sagen, Stamen ufw.) SluSfunft gibt. (Sin näheres
©ingelfcn auf beit nach gorm unb ©ehalt gleich WertboHett Vortrag erübrigt
fich an biefer ©teile, ba er in extenso in bcr „Schweiz" crfcheinen wirb.

Die allgeiitciue Umfrage ergab, baß bie Stcugrünbung bon ben ber-
fehiebenen Disziplinen lebhaft WiHfommen geheißen Wirb; in biefent ©iniic
fprachcit fich auS: ifkof. Dr. jjj. SBeljrli im Stamen ber gcographifd)-ethno»
graphifchen ©cfellfrhaft; s]kof. Dr. ©ct)rötcr im Statuen ber Staturwiffcnfchaftcn;
S|Srof. Dr. SBachmann für baS ^biotifott ; ißrof. Dr. ®aucf)at für baS ©loffaire;
ißrof. Dr. Dchtttattn für baS DanbeStnnfeutn. 3hre SJtitwirfung haf>m attßer-
bem fßfhcfjologen, $fh<hiater, Dheologcn, ^urifteit unb Sfriminaliften jugefagt.

,ì" 1682—1684" steht: „1684, Febr. 25, Eines Frantzösischen Exulanten Kind

saint der wiegen, 1684, Febr, 26, Einem Frantzösischen Exulanten Kind

samt der wiegen,"
Ist der Brauch (der mir sonst nirgends begegnet) ein Kindlein samt

seiner Wiege zu begraben, nachweisbar?
Bern, Ad, Fluri,
Antwort, — Der Brauch, Kinder in der oder mit der Wiege zu

begraben ist uns bis jetzt nicht bekannt geworden. Befremdlich ist er allerdings
nicht, wenn man weiß, daß Kindern außer dem Spielzeug auch Bänkcheu,

Schemclchen und dergleichen mit ins Grab gegeben werden oder worden sind
(s, Sartori, Sitte und Brauch I sLpz, 1916), 137; Rochholz, Mein, Kinderlied

sLpz, 1857) 356), Auskunft über Wiegenbegräbnis erwünscht. Red,

Vereins-Ehronik.
Gründung einer Sektion Zürich der Schweiz, Gesellschaft

für Volkskunde, Am 12, März hat sich in Zürich eine Sektion der Schweiz.
Gesellschaft für Volkskunde gebildet. Die Gründung hat, wie der Vorsitzende
des Abends, Dr, weil, G. Wehrli, in seinem Berichte ausführte, schon lange
in der Luft gelegen; das Verdienst, aus die Dringlichkeit des Unternehmens
hingewiesen zu haben, kommt dem Professor an der Universität I)r, H. Wehrli
zu, Auf Veranlassung von Dr. G, Wehrli hatte sich zunächst ein kleineres

Initiativkomitee, bestehend aus dem Genannten, den Herren Dr, Knabenhaus
und Dr, Manz, sowie dem Schreibenden, gebildet, welches das weitere Han-
deln, vor allem das Programm für die Gründungssitzung festlegte, als
Referenten des Abends Herrn Prof, Dr, S, Singer von der Universität Bern

gewann und durch ein Werbezirkular die bisherigen Zürcher Mitglieder der

Schweiz, Gesellschaft für Volkskunde, sowie einen Großteil der hiesigen Gesellschaft

für deutsche Sprache zur Teilnahme einlud.
Mit warmen Worten der Freude begrüßte der Referent das Zustandekommen

der neuen Sektion; für eine gedeihliche Wirksamkeit scheinen ihm alle

Vorbedingungen erfüllt; ist doch Zürich die Sammelstelle zweier Unternehmungen,

die an volkskundlichcm Reichtum ihresgleichen kaum haben: des

schweizerdentschen Idiotikons und des (Uossaire ckes Datois äs >a Luisso ro-
imwcks. Mit einer reichen Blütenlese aus dem neuesten Heft des Idiotikons
und den bis jetzt vorliegenden Bänden des „LuIIetin àu glossaire" wird dies

illustriert, Soll dem Neugebornen ein Lebensprogramm schon an die Wiege
gebunden werden, so erblickt der Vortragende ein solches in der Ausarbeitung
eines allgemeinen Sachatlasses (vorerst für Zürich), der nach Art eines

Sprachatlasses über die Verbreitung aller volkskundlichen Erscheinungen (Hausbau,

Lieder, Märchen, Sagen, Namen usw.) Auskunft gibt. Ein näheres
Eingehen auf den nach Form und Gehalt gleich wertvollen Vortrag erübrigt
sich an dieser Stelle, da er in extenso in der „Schweiz" erscheinen wird.

Die allgemeine Umfrage ergab, daß die Neugründung von den
verschiedenen Disziplinen lebhast willkommen geheißen wird; in diesem Sinne
sprachen sich aus: Prof, Dr, H, Wehrli iin Namen der geographisch-ethnographischen

Gesellschaft; Pros, Dr. Schröter im Namen der Naturwissenschaften;
Pros, Dr, Bachmann für das Idiotikon; Pros, Dr, Gauchat für das Glossaire;
Prof, Dr, Lehmann für das Landesmuseum, Ihre Mitwirkung haben außer-
dem Psychologen, Psychiater, Theologen, Juristen und Kriminalisten zugesagt.
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