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„Le „Grand Blettay" ou Gru", alors que le Rhône serpentait du
côté de Saxon, Charrat, voire même jusqu'à Martigny, était, paraît-il, un riche
pâturage. Une ville, dit-on, la ville de Gru existait. Ses habitants étaient si
aisés qu'ils pouvaient s'amuser à des jeux de cible avec des pièces de fromage
ou des mottes de beurre. Mais la Providence, irritée de tant de gaspillage et
de luxure, fit rouler les rochers de Beudon sur la ville et ses habitants.

Saint Gingolph. — Le double village franco-valaisan de Saint Gingolph,
lieu d'origine de la famille de Rivaz qui a fourni au Valais toute une lignée
d'hommes distingués en divers domaines, devrait son nom, d'après la légende,
à l'un des compagnons de Saint Maurice, martyr de la Légion thébéenne.

(A. B. Patrie Suisse du 28 avril 1920).
Salvan. — Le jour de la Fête-Dieu, 1919, j'assistais à Salvan à

l'ensevelissement de M. Jean Coquoz, boulanger, président de la Société de secours
mutuels de là haut et ancien député au Grand Conseil valaisan.

Les processions militaires de la Fête-Dieu tombées en désuétude
dans nombre de localités campagnardes qui s'en délectaient autrefois, sont

encore en honneur à Salvan.
Un groupe de jeunes gens en uniforme, commandés par un lieutenant

ou sous-officier de l'endroit, ouvre militairement la procession des fidèles qui
se développe sur la traditionnelle place des Baux avant de rentrer dans l'église.
Quatre militaires portent sur les épaules à la procession une statue de Saint
Maurice à cheval. Saint Maurice est le patron de la vallée de Salvan.

A la messe d'enterrement, la plus proche parente du défunt va à

l'offrande avec une miche d'un '/s kilo (1 livre) sur la touaille (nappe).
Je me suis demandé si l'exhibition de ce pain n'était pas symbolique

et ne rappelait pas la profession du défunt ou si au contraire cette coutume
était pratiquée à toutes les messes funèbres indistinctement. M. L. Coquoz
m'informe que c'est bien pour tous les trépassés, un usage constant établi
depuis longtemps en vertu d'une coutume pieuse.

Maladie du bétail. — La maladie animale du taquet (Folk-Lore
suisse 1920 p. 8) qui se constate chez les bovidés et qu'on appelle d'après
MIIe Rosselet, cric dans les Montagnes neuchâteloises, est ce qu'on appelle à

Bagnes en Valais mal du crin.
Dans la même vallée de Bagnes, le mal de la brute désigne une

fureur extrême et subite qui s'empare d'une vache.
JRemède contre l'ivrognerie?—Le 2 mars 1920, la Cour d'assises de Bulle jugeait

et condamnait l'empoisonneuse Lucie Gremion d'Enney (Fribourg). Au cours des

débats la criminelle qui d'abord niait son forfait, prétendait quel'herboristeTschabold
lui avait indiqué comme remède contre l'ivrognerie (le mari empoisonné buvait
trop) de faire serrer de la belladone dans la main de l'homme adonné à la boisson.

Martigny. m. gabbud.

gjolïéme&isinifdjeô auë î»cin Canton 9Iri.
1. ©egen SEBanjen.— 3fm Sßalmfonntag gemeinte 33üfdje au§ ©tedp

palmen urtb SetfjljafeljtuicÊen nef)tuen unb am §etlig Slbenb ju 3Bei£)nacïjten

toâl)ïénb ber SDÎette bamit bte gimrnertoänbe peitfifjen unb bagu fprecijen :

„§intoeg, Ijintueg, tljt f)eïïtfd)â Störer, ber âeeltg SlBeb iftf) pedjä !" [ange-
fomrnen.] ®a§ bertreibt bie ffianjen für immer.

(82juÇrtger ïlfann bon ©ilenen.)
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„Ro „Rraud Llettaz^" ou Rru«, alors gus le kkâoe serpentait à
câìe àe Laxon, Vbarrat, voire même susgu'à Nartigu^, êtait, parait-il, un riebe

pâturage. Une ville, àit-on, la ville às 6ru existait. Les babitants étaient si
aises gu'ils pouvaient s'amuser à àes z'eux cls cible aveo clés pièoes àe fromage
ou àes mottes àe beurre. Nais la Vroviàsncs, irritée às taut àe gaspillage et
àe luxure, lut rouler les rockers àe Leuàon sur la ville et ses babitants.

Kaàt t?àAo?pl». — Rs double village lrauco-vslaisan àe Zaint Ringolpb,
lieu d'origine àe la kamills àe Riva? gui a fourni au Valais toute uns lignes
à'bommes distingues su àlvers âomainss, àsvrait sou uom, d'après la legende,
à l'un àes compagnons às Laint Maurice, martyr àe la Region tbsbêenns.

(V. L. Vatris Lulsse àu 28 avril 1326).
<?àam. — Rs sour às la Ràte-visu, 1919, s'asslstais à salvan à i'snss-

velissemsnt àe N. àean Voguox, boulanger, président às la Vociêtê àe secours
mutuels àe là baut st ancien députe au Rranà Loussil valaisau.

Res processions militaires àe la Rête-Risu tombées en desuetude
àans nombre àe localités campagnardes gui s'en délectaient autrekols, «ont

eucore en bonnsur à Lalvan.
Ru groupe àe sennes gens en uniforme, commande» par un lieutsuaut

ou snus-okücier àe l'enàroit, ouvre militairement la procession àes Làslss gui
se développe sur la traditionnelle place àes Vaux avant àe rentrer dans l'sglise.
tjuatre militaires portent sur les épaulés à la procession uns status às Laint
Maurice à cksval. Zsint Maurice est le patron àe la vallée àe Lalvan.

^ la messe d'enterrement, la plus procbe parents àu défunt va à

l'offranàe avec uns micbs d'un '/z bllo st livre) sur la touaille (nappe).
às me suis demands si l'sxbibition às ce pain n'ôtait pas sz^mboligue

et ne rappelait pas la profession àu défunt ou si au contraire cette coutume
ôtait pratiguôe à toutes les messes funèbres indistinctement. M. R. Ooguo?
m'inkorms gue c'est bien pour tous les trépassés, un usage constant établi
depuis longtemps en vertu d'une coutume pieuse.

Mtàà's à bàtl. — Ra maladie animale àu taguet (Volb-Rore
suisse 1926 p. 8) gui se constate cbe? les bovidés st gu'on appelle à'axrès
M"° Rosselet, cric àans les Montagnes nsucbâteloises, est ce gu'on appelle à

Vagues en Valais mal àu crin.
Dans la même vallée àe Vagues, le mal àe la bruts designe uns

fureur extrême et subits gui s'empare d'une vacbe.

àîemêà eoàs l'ivroAnsrle?—Rs 2 mars 1926, la Vour d'assises àe Lulls suge-
ait st condamnait l'empoisonosuss Rucie Rrsmion à'Rnue^ (lfribourg). à cours des

débats la criminelle gui d'abord nialtson forfait, prétendait gusl'berboristel'scbsbolà
lui avait indigne comme remède contre l'ivrognerie (le mari empoisonne buvait
trop) às taire serrer àe la belladone àans la main às l'bomme adonne à la boisson.

Martignx. lu. sànsun.

Bolksmedizinisches aus dem Kanton Ari.
1. Gegen Wanzen.— Am Palmsonntag geweihte Büsche aus

Stechpalmen und Weißhaselzwicken nehmen und am Heilig Abend zu Weihnachten
während der Mette damit die Zimmerwände Peitschen und dazu sprechen:

„Hinweg, hinweg, ihr hellischä Tiärer, der Heelig Abed isch züechä!" sänge-

kommen.) Das vertreibt die Wanzen für immer.
(82jühriger Mann von Silenen.)



— 47 —

2. Stuggefailette SJHtcfjjäljne muff man in§ geuer werfen unb bagu

fprecijen :

a) gpr, gt)B ©retti,
3 gib»ber ft Qanb,
S giB»ber ft beinenft,
Unb bit gifcE) miftr ft plfftbetnftnft.

b) gpr, gt)r» ©retti, i gib ber ft ganb, '

3 gib bir ft beinigci, unb bü gifci) miftr ft gotbigft.

c) SLoggftti ggrtibranb,
©immer ft gotbigft ganb,
g gib»ber ft beinigft.

d) Stjr, ShB gimmer ft ganb,
©immer ft Beffftrft, toeber a§ i g'I)a tja.

3. Sinbbetterin. — Sebor eine Sinbbetterin auggefegnet ift, barf fie
nictjt unter ber $ad)traufe burd), urn nicljt ïranï gu werben, ©ine grau iu
Sürgten, bie eg trojjbem tun muffte, ftütpte eine äßutte über ben Sopf.

gröfdfenfuppe ift feljr gefunb, befonberg für Siubbetterinnen; man fiebet
babei bie enthäuteten unb auggenommenen gröfctfenteiber.

®inem neugeborenen Sinb barf man nid)t Stahrung reiben, Bebor eg

getauft ift, fonft wirb e§ ein SSieteffer.

Sprid)wörtlich ift: „Slnnftrft ©ÇinbBetteri ftatjt brp (ober: ntjn) f£ag
tang ber §immet offft".

4. Settuftffen. — Sîan fängt fiel) einige Wftufe, tötet unb fdjinbet
fie, fiebet fie recht Weich unb gerbrüdt fie. Stuê ber fo entftehenben ©uppe
nimmt man bie Scindjen fyexauê unb gibt bann bie ©uppe mitfamt bem

Stftufefteifd) bem Patienten. ®§ foil nach einigen Portionen gut helfen.
Ofentat).

Stud) Sftftufeïot ift gut gegen Settnäffen. SKan fiebet ihn in ißotenta
ober 3tei? ober fonft in einer ©peife unb Iftfst ba§ born Patienten mehrmatg
effen, big eg eben geholfen hob „®g fei brüber 'brennt", fagt man ihm etwa.

(©eeborf.)
SInbere geben gebratene Sîftufe gu effen. (@d)attborf.)
SOtan Wärmt gwei ©ftcüti botl Jpaberfthren recht tüchtig auf bem 0fen

unb legt eineg bem Patienten unterg Sreug, ba§ anbere auf ben Unterleib.
(St. üugern.)

5. Serftopfung. — S3ei 2Jtenfd)en unb Stiel) gibt man oft SJtftufefot,

®thfäbrftct, Slthfögegeti.

6. Stunbfftute. — Strängen binbet man in ©urtnetten ben Sinbern
um ben öatg bei SRunbfäute, SJtülfijti.

7. Qahnweh- — tgafengfttjne um ben ipatg Binben, ift gut gegen
gahnweh- (Waberanertat, Sürgten.)

©egen Satjnwet) fott man einem !£otenfd)ftbet im Seintjaug einen Qatjn
entnehmen unb ihn an einer @d)nur um ben §atg tragen, (©urtnetten.)

8. Srampf ber Seine. — Stenn man an Srampf in ben Seinen

leibet, fott man eine geile ober fonft ein ©tüct ©tal)I nad)tg neben bie Seine legen.
Ober man trage Strümpfe bon §unbgwo£(e; ift aud) gut gegen bie

©tieberfucht. Stud) trage man ein feibeneg Sanb um'g Sein.
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2, Ausgefallene Milchzähne muß man ins Feuer werfen und dazu

sprechen:
») Fyr, Fyr, Gretli,

I gib-der ä Zand,

I gib-der ä beinenä,
Und dü gisch miär ä hälfäbeinänä.

b) Fyr, Fyr, Gretli, i gib der ä Zand, °

I gib dir ä beinigä, und dü gisch miär ä goldigä.

e) Toggäli Fyrlibrand,
Gimmer ä goldigä Zand,

I gib-der ä beinigä,

4) Fyr, Fyr, gimmer ä Zand,
Gimmer ä bessärä, weder as i g'ha ha.

3, Kindbetterin. — Bevor eine Kindbetterin ausgesegnet ist, darf sie

nicht unter der Dachtraufe durch, um nicht krank zu werden. Eine Frau in
Bürgten, die es trotzdem tun mußte, stülpte eine Mutte über den Kopf,

Fröschensuppe ist sehr gesund, besonders für Kindbetterinnen; man siedet
dabei die enthäuteten und ausgenommenen Fröschenleiber,

Einem neugeborenen Kind darf man nicht Nahrung reichen, bevor es

getauft ist, sonst wird es ein Vielesser,

Sprichwörtlich ist: „Annärä Chindbetteri staht dry (oder: nyn) Tag
lang der Himmel offä",

4, Bettnässen, — Man sängt sich einige Mäuse, tötet und schindet
sie, siedet sie recht weich und zerdrückt sie. Aus der so entstehenden Suppe
nimmt man die Beinchen heraus und gibt dann die Suppe mitsamt dem

Mäusefleisch dem Patienten, Es soll nach einigen Portionen gut helfen,
(Jsental),

Auch Mäusekot ist gut gegen Bettnässen, Man siedet ihn in Polenta
oder Reis oder sonst in einer Speise und läßt das vom Patienten mehrmals
essen, bis es eben geholfen hat, „Es sei drüber 'brennt", sagt man ihm etwa,

(Seedorf,)
Andere geben gebratene Mäuse zu essen, (Schattdorf,)
Man wärmt zwei Säckli voll Haberähren recht tüchtig auf dem Ofen

und legt eines dem Patienten unters Kreuz, das andere auf den Unterleib,
(Kt. Luzern.)

5, Verstopfung, — Bei Menschen und Vieh gibt man oft Mäusekot,
Mysädräck, Mysägegeli.

6, Mundfäule, — Stränzen bindet man in Gurtnellen den Kindern
um den Hals bei Mundfäule, Mülfyli,

7, Zahnweh, — Hasenzähne um den Hals binden, ist gut gegen
Zahnweh, (Maderanertal, Bürglen,)

Gegen Zahnweh soll man einem Totenschädel im Beinhaus einen Zahn
entnehmen und ihn an einer Schnur um den Hals tragen, (Gurtnellen,)

8, Krampf der Beine, — Wenn man an Krampf in den Beinen

leidet, soll man eine Feile oder sonst ein Stück Stahl nachts neben die Beine legen.
Oder man trage Strümpfe von Hundswolle; ist auch gut gegen die

Gliedersucht, Auch trage man ein seidenes Band um's Bein,
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9. Säargen.— SBenn man einige fßerfonen auf bem griebtjof trifft, bie
miteinanbcr ptaubern (nätfcfjeb), fpric£)t man bor fiep pw: „Sftätfcpeb mer äu
mini 23ürge«n«ab"; foH Reifen.

10. (Segen SBunben. — ©aft bon gerquetfcptem ffiipplicprüt (Plantago
lanceolata) unter fiebenben, gerftiefjenben Stnten gemifcpt unb bann erfaltet,
gibt ein auggegeicpneteg ©alb auf öuetfcpmtgen, ©cpürfmtgen, ftßunben. ®a§
fftippticprüt muff man aber mit einem pütgernen Qnftrument auf einer

pölgernen Unterlage quetfcpen.
®er ©aft, ben bie ©cpnecfen (SSetnbergfcpnecfen) bon fiep geben „feiferet",

Wenn man fie fiebet, ift ïoloffal g'peifig.
®ine fßerfon in ©eetigberg patte in ber §anb ein „©cpümepettegfcpmär

(@efdt)toür mit bieten Meinen Sücptein, bie fo grofj finb Wie ©ufenfnöpfe); ba

legte man ipr frifcpen, Warmen Kupmift auf. Sftacpbem bieg etwa gweimat
gefcpepen, jebegmat einige ©tunben, War eg fc^ön geseilt.

Sine Sßerfon in Qfentat patte ein „©cpümcpellegfcpmär" am £>atg. ®a
legte man ipr ©cpneden auf, natürlich) opne bie igäugcpen, unb bann peitte eg.

11. Slut füllen. — SBitt man bag aug einer SSunbe fltefjenbe Stut
ftiHen, fo binbet man auf bie Sunbe Stoog, bag an einer ©fdje Wäcpft. ®a§
ift bag befte Siittet, bag nicpt berfagt. Steine ©ewäprgmämter paben eg feiber
erfahren; fie Wären opne biefeg Stittet berbiutet. ®ag fornmt baper, Weit
bag Kreug, an bern ber göttliche ©rlöfer geftorben ift, aug einer ®fcpe gegimmert
war. — Stamme fagen, eg müffe feucpteg SJtoog fein.

Stucp Stoog bon ©aueräpfelbäutnen ftiKt bag Slut, aber nicEjt bag bon
©ühäpfelbäumen.

12. igeilfamer Segen. — ®er erfte Stärgenregen ift befonberg füptenb
unb gpeitig, Wenn man Sranbwunben bamit Wäfcpt. „Steine Stutter pat
bag gange Qapr babon aufbewahrt. ®r bleibt immer gleicf)."

®er Storgentau beg ©t. 3°P<*nngtageg (24. fyuni) fei befonberg gefunb

für bie güfje. Stan fottte barin in nacften ffflfjen laufen ober bamit bie güjje
Wafcpen.

Sîatentau ift gut für Saubfteden unb Statterntupfen (fßocfennarben).
Stan giept ein ®ucp im ®au herum unb wäfcpt bamit bag ©eficpt.

Staijärägü ifcp güet fir Sübän unb St)g.

13. Stttgemeine Segel. — Spopf Bto§, Sruft offä unb b'giefj Warm,
macpt b'®efter arm. (©cpäcpentat.)

©popf (halt, Spb offä unb b'griefj Warm, macpt b'®efter arm. (Qfentat.)
14. ®ierme bigin. — Qn ber §t. ïîacpt gu Söeipnacpten bor bem

Stitternacptggoitegbienft gibt man ben Süpen unb ©eiffen gu freffen, fonft
müffen fie bag gange fjapr pungent; wan hofft bann, bah fie beffer gu er«

füttigen feien unb gefünber Bleiben. (©cpäcpentat.)
i!tm Karfreitag Storgen gibt man bem Sinbbiep nicptg gu freffen; eg

muh wit ben Sîenfdjen faften. (©cpäcpentat.)
©egen bag Stäpen beg Siepeg täht man bom ©loriatäuten beg çopen

®onnergtag big gum ©loriatäuten am Karfamgtag ein Süfcpetcpen §eu unter
ber ®adjtraufe liegen. 3m grüpting, bebor man bag Sief) erftmatg auf bie
SBeibe treibt, gibt man jebem ©tüct ein wenig babon gu freffen, fo Wirb eg

bom Staffen bewaprt werben. (ttnterWalben.)
15. ©egen bag ©reih- — ©obatb auf ber §aut ein gteden erfcpeint,

fcpneibet man mit einem Steffer freugweife hinein unb fcpüttet fßetroteum
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S. Warzen. — Wenn man einige Personen auf dem Friedhof trifft, die
miteinander plaudern (nätschcd), spricht man vor sich hin: „Nätsched mer äu
mini Wärze-n-ab"; soll helfen.

10. Gegen Wunden. — Saft von zerquetschtem Ripplichrüt (Llaotago
lanesolà) unter siedenden, zerfließenden Anken gemischt und dann erkaltet,
gibt ein ausgezeichnetes Salb auf Quetschungen, Schürfungen, Wunden. Das
Ripplichrüt muß man aber mit einem hölzernen Instrument auf einer

hölzernen Unterlage quetschen.
Der Saft, den die Schnecken (Weinbergschnecken) von sich geben „seiferet",

wenn man sie siedet, ist kolossal g'heilig.
Eine Person in Seelisberg hatte in der Hand ein „Schümchellegschwär

(Geschwür mit vielen kleinen Löchlein, die so groß sind wie Gufenknöpfe); da

logte man ihr frischen, warmen Kuhmist auf. Nachdem dies etwa zweimal
geschehen, jedesmal einige Stunden, war es schön geheilt.

Eine Person in Jsental hatte ein „Schümchellegschwär" am Hals. Da
legte man ihr Schnecken auf, natürlich ohne die Häuschen, und dann heilte es.

11. Blut stillen. — Will man das aus einer Wunde fließende Blut
stillen, so bindet man auf die Wunde Moos, das an einer Esche wächst. Das
ist das beste Mittel, das nicht versagt. Meine Gewährsmänner haben es selber

erfahren: sie wären ohne dieses Mittel verblutet. Das kommt daher, weil
das Kreuz, an dem der göttliche Erlöser gestorben ist, aus einer Esche gezimmert
war. — Manche sagen, es müsse feuchtes Moos sein.

Auch Moos von Saueräpfelbäumen stillt das Blut, aber nicht das von
Süßäpfelbäumen.

12. Heilsamer Regen. — Der erste Märzenregen ist besonders kühlend
und gheilig, wenn man Brandwunden damit wäscht. „Meine Mutter hat
das ganze Jahr davon aufbewahrt. Er bleibt immer gleich."

Der Morgentau des St. Johannstages (21. Juni) sei besonders gesund

für die Füße. Man sollte darin in nackten Füßen laufen oder damit die Füße
waschen.

Maientau ist gut für Laubflecken und Blatterntupfen (Pockennarben).
Man zieht ein Tuch im Tau herum und wäscht damit das Gesicht.

Maijärägä isch güet fir Rüdän und Lys.
13. Allgemeine Regel.— Chops bloß, Brust offä und d'Fieß warm,

macht d'Dekter arm. (Schächental.)
Chops chalt, Lyb offä und d'Fieß warm, macht d'Dekter arm. (Jsental.)
14. Tiermedizin. — In der Hl. Nacht zu Weihnachten vor dem

Mitternachtsgottesdienst gibt man den Kühen und Geissen zu fressen, sonst

müssen sie das ganze Jahr hungern; man hofft dann, daß sie besser zu er-
sättigen seien und gesünder bleiben. (Schächental.)

Am Karfreitag Morgen gibt man dem Rindvieh nichts zu fressen; es

muß mit den Menschen fasten. (Schächental.)
Gegen das Blähen des Viehes läßt man vom Glorialäuten des Hohen

Donnerstag bis zum Glorialäuten am Karsamstag ein Büschelchen Heu unter
der Dachtraufe liegen. Im Frühling, bevor man das Vieh erstmals auf die
Weide treibt, gibt man jedem Stück ein wenig davon zu fressen, so wird es

vom Blähen bewahrt werden. (Unterwalden.)
15. Gegen das Greiß. — Sobald auf der Haut ein Flecken erscheint,

schneidet man mit einem Messer kreuzweise hinein und schüttet Petroleum



— 49 —

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.
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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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