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disposé à lui accorder néanmoins quelque valeur, et l'appuie
par différents arguments d'ordre phonétique: il remarque entre
autres que la disparition du -v- n'a rien que de régulier, si

l'on pense à tributu > treut, à tab on e > taon; quant à la
finale -anna répondant à -onna, il se contente de rapprocher
le nom de lieu Brevenue (département du Rhône) venant de

Bebrona et Bannes de Bona. Cette variation de la finale dans
le cas de la Diannaz est d'autant plus plausible chez nous

que nous en avons un autre exemple important: celui de

Lausanne venant de Lousonna — et il est à remarquer que
le Géographe de Ravenne déjà a la forme Lausanna,1) alors

que Lousonna est certainement plus ancienne, puisqu'on la
trouve sur une inscription qui daterait de 168 après J.-C.

Il est donc fort probable que notre Diannaz doit remonter
à un *Divanna, forme remontant elle-même à Divonna,
qui est dérivée, on le sait, d'un divo-, «divin». Diannaz serait
donc une «source divine» — sans doute son eau avait-elle
des vertus spéciales dont la tradition et l'usage se sont perdus
— et peut-être, à un moment donné, y aura-t-il eu, sur ce

mot dont on ne connaissait plus la signification, l'influence
de Diana, dont le souvenir était encore vivace au moyen
âge. En tout cas, la «fons Dj/ane» peut être considérée comme
un écho lointain du paganisme — paganisme celtique et
paganisme romain — sur les hauteurs qui bordaient vers le midi
la route reliant Aventicum à Eburodunum.

(5aftnad)të&râud)e auê Qtri uni» ôer Scbcntina.
SBoit 3o|"ef SMUer, Süttorf.

I.
Sût ber Stttru $aftitad)t l;at mart früher gejuckt, fiel) gegen»

fettig peint! id) mit Dlitfi ober Voltten gtt „ü'rbräntä". Sa manbte

man alte möglkpeu Siftcu an. 21m meiften patte matt e§ auf»
äöeiberbol! abgefepeit. (8°i Naumann, aieujjtat).

Stur Slöenb ber Sitten ^mftnacpt fucpt matt fid) gegcitfeitig int
@efid)t §u fdpuörgcn, ettua mit einem beruhten Sappen ober mit
Ä'ienrup, ben man auf eine eingeölte ipanb aufftreicpt. tun fid)

gu biefeut fpuedc maitdjntal gtoci ober mehrere iöurfcpen gufamuten.
(£iner ruft irgettb ein fPlicb bcê bebadfien $aufeS an bn§ fyenfter

•) Cf. Jaccabd, Essai de toponymie, Mémoires et Documents pp. la
Société d'histoire de la Suisse romande, 2U série, t. VII, Lausanne 1906, p. '225,
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disposé à lui assorclor nöarnnoins cinslcpns valeur, st l'appnio
par diWrsnts arAnrnonts 6'ordrs plronèticsno: il romarins ontrs
outres (pus la, disparition à -v- n'a rion cpno do rsAnlior, si

l'on psnso à tridntn >/,-s?,7, à tab on o >/aan.,- c^nant à la
tinalo -«??,??« répondant à -a??»?», ll so sontsnto <lo rapproolror
1s noin do lisn (dápartsinsnt du ltlrôns) venant ois

öeöra»« st àttnns do /ta??«. Ostto variation cls la tinalo dans
lo sas 6s la I)?«????«? ost d'autant pins plansiblo slis^ nons
(pus nons sn avons nn antro sxoinplo important! sslni 6k /ât-
8K?»?6 von ant 6o Donsonna — st il ost à romarcpnsr c^ns

ls Oloopvapbo 6s Ravsnno dchà g. la lopins 7>«!t8a??,??.«,si alors

«pus /vtittso»??« ost ssrtainsmont pins ansionno, puisqu'on la
trouve sur nno inssription gui daterait 6o 168 aprss 6.-0.

Il ost dons tort probable ssns notrs I)/«????«2 6olt rsmontsr
à nn tornrs remontant slls-mômo à Divonna,
<pni ost dérives, on lo sait, cl'un divo-, «divin». I)à?ê«2 sorait
dons nns «sonrss 6lvins» — sans (lonto son san avalt-sllo
6ss vertus spsoialss 6ont la tradition st l'nsaAs so sont perdus
— ot peut-être, à nn nroinont donnê, v anra-t-il sn, sur oo

inot dont on no sonnaissait plus la si^nitlsation, l'intlnsnso
6s Diana, dont ls souvsnir êtait onoors vivaso an mozwn
âp'S. bin tont sas, la «/nns /)//a??e» pont stro sonsidêrso somme
nn ôolro lointain 6n pü^anisms — paganisms solticprs ot paZa-
nisrus romain — sur los bantonrs cpri bordaient vors lo nridi
la ronto rsliant àsntisnm à lllburoduuum.

Fastnachtsbräuche aus Ari und der Leventina.
Noil Josef Müller, Altdorf.

I.
Au der Alten Fastnacht hat man früher gesucht, sich gegenseitig

heimlich mit Ruß oder Kuhlen zu „v'rbrämä". Da wandte
mau alle möglichen Listen au. Am meisten hatte mau es aufs
Weibervolk abgesehen. (Jos. Bcmmmm, Rechnn).

Am Abend der Alten Fastnacht sucht man sich gegenseitig im
Gesicht zu schwärzen, etwa mit einem berußten Lappen oder mit
Kienrnß, den man auf eine eingeölte Hand aufstreicht. Es tun sich

zu diesem Zwecke manchmal zwei oder mehrere Burschen zusammen.
Einer ruft irgend ein Glied des bedachten Hauses an das Fenster

>) Lf. ü^cc?^«o, TÄsai Äs Vlêmoirss ed Documents I'p. In 8o-

cictê à'INstnirs <le In Luisss romnnüe, 2- série, t. VII, Dnusnune 1906, p. 225.
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unb pätt e§, menu c§ pittauSfcpaut, fcft. Ser aubere berupt e§

entmeber mit ber btopeu, gefcpmärgtert §anb ober mit bem berußten
Sappen, ober mie e§ fiel) fonft etma bemerfftettigen täpt.

($omtnif SErefrt), SKaberanertat unb ©rftfclb)
Stuf (Sotger im DJiaberauertal pftegte mau gu fagen, bic Sitte

$aftitacpt fei fepmarg gemefeu nub müffe gefepmeirgt merben, unb

Seute, bie fonft baë gauge Sapr fein ©cpmarges genoffen, fepmarg«

neten au biefent Sibeitb.

Sn ©piringett gab ober gibt e§ ttoep am Stbenb ber Sitten

gaftuaept iit oielen Käufern hafteten unb ÜJhjbbtä, früper auep

einen ftittnbacfen Oom ©cpmein, ba» am Oorauêgcgangenen §erb ft
geittepget morben.

„SSenit a b'r Slttä fjapuaept," peipt e§ bort, „ä£ SDÎaitti tä
S3iteb (auf 93efucp) pet, fä b'rcpituut'» ba» gang Sapr ä fäinä."

Stucp ©t. Sofefêtag (19. SDiärg) unb befoitberS ber SJiittefaften-

©onutag getten oft at» jyaftuacptStage. S)er teptere peipt in |ytüetert,

Sfentat, ©eetiëberg: „©cpnäggäfuuntig". fvn ©eetiëberg bereitet man
auf biefeit Sag hafteten unb 83irttmec!eu. Sn Sfcutat genop mau
itacp ©riuneruug alter Seute gebratene ©epneefeu, ma§ rnopt aitcp

au ben anbern Orten bitrfte ber f^att gemefen fein, ba ber 33raucp
bem Sag ben obgeuauuteu Stauten gegeben pat. Sit manepeu

Käufern boit Sfeittal mirb au biefent Sage auep getaugt.

IL
Brusar (bruciare) i castelli.

©itt gaftnacl)t?6raucp iit ber Sebentinn.

Stui Stbenb be£ sabbato grasso, beê tepten SageS ber $afts
naept itacp Slmbrofianifcpetn Ptituê, beê ©amftagê bor unferer Sitten

fyaftuacpt, merben in Quiuto unb beit benaepbarten Orten bie „Castelli,
b. p. ©cpeiterpaufeit, berbranut". ffu biefent fpueefe polen einige

$eit borper bie jungen Seute int Söatb eine bitrre Sanne, bie

Ättabeit unb Sftäbcpen betteln .jpolg gufautmeu unb berfetjaffeu fiep

auep metepeë itn SKatb, unb fitpren eê auf ©eptitten an ben Ort,
100 bie abgeaftete Sanne aufgeftettt mirb, beigen eê int SBierecf um
biefc Sanne peritm, fegen auf baê tpotg ein Quantum teiept brenn«
bare SBare, 5. S3, fpobelfpcitte, ©treue, unb ftetten obenbrauf einen

„Sogget", eine ©trop=iJ3uppe, bie einen Sötannin tpofenunb Sfcpooppett

barftettt unb bie fyaftuacpt bebeuten fott. Saê (Sauge ift eilt „Caftett".
Stm genannten Stbenb itacp bem Slofettfraiig günben bie S3itrfcpen ba»

Saftett au unb berbrennen e§, mäprenb bie jiingern Knaben unb

SJiäbcpen, Srinfetn (flupgtocten) in beu Rauben fcpmingenb, taepenb,

fingeub unb tärmeub brum perttm fpringen uttb bie ©rmaepfenen gu=
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und hält es, wenn es hinausschaut, fest. Der andere berußt es

entweder mit der bloßen, geschwärzten Hand oder mit dem berußten
Lappen, oder wie es sich sonst etwa bewerkstelligen läßt.

<Dv»unik Tresch, Maderanertal und Erstfcld)

Auf Golzer im Maderanertal pflegte man zu sagen, die Alte
Fastnacht sei schwarz gewesen und müsse geschwärzt werden, und

Leute, die sonst das ganze Jahr kein Schwarzes genossen, schwarz-
neten an diesem Abend.

In Spiringen gab oder gibt es noch am Abend der Alten
Fastnacht in vielen Hänsern Pasteten und Nyddlä, früher auch

einen Kinnbacken vom Schwein, das am vorausgegangenen Herbst

gemetzget worden.

„Wenn a d'r Altä Faßnacht," heißt es dort, „äs Maitli kä

Blieb (auf Besuch) het, sä v'rchnnnt's das ganz Jahr ä käinä."
Auch St. Josefstag (19. März) und besonders der Mittefasten-

Sonntag gelten oft als Fastnachtstage. Der letztere heißt in Mieten,
Jsental, Seelisberg: „Schnäggäsnnntig". Jn Seelisberg bereitet man
auf diesen Tag Pasteten und Birnwecken. In Jsental genoß man
nach Erinnerung alter Lente gebratene Schnecken, was wohl auch

an den andern Orten dürfte der Fall gewesen sein, da der Brauch
dein Tag den obgenannten Namen gegeben hat. In manchen

Häusern von Jsental wird an diesem Tage auch getanzt.

II.
Lrnsar (lwneiaro) i onötcüli.

Ein Fastnachtsbrcmch in der Ledentina.

Am Abend des snlàto z;rasLo, des letzten Tages der
Fastnacht nach Ambrosianischem Ritus, des Samstags vor unserer Alten
Fastnacht, werden in Quinto und den benachbarten Orten die „OastsIIi,
d. h. Scheiterhaufen, verbrannt". Zu diesem Zwecke holen einige

Zeit vorher die jungen Leute im Wald eine dürre Tanne, die

Knaben und Mädchen betteln Holz zusammen und verschaffen sich

auch welches im Wald, und führen es auf Schlitten an den Ort,
wo die abgeästete Tanne aufgestellt wird, beigen es im Viereck um
diese Tanne herum, legen ans das Holz ein Quantum leicht brennbare

Ware, z. B. Hobelspäne, Streue, und stellen obendrauf einen

„Tvggel", eine Stroh-Puppe, die einen Mann in Hosen und Tschvoppen

darstellt und die Fastnacht bedeuten soll. Das Ganze ist ein „Castell".
Am genannten Abend nach dem Rosenkranz zünden die Burschen das

Castell an und verbrennen es, während die jüngern Knaben und

Mädchen, Trinkeln (Kuhglocken) in den Händen schwingend, lachend,

singend und lärmend drum herum springen und die Erwachsenen zu-
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fdjauen. 3ft bag ©aftell abgebrannt, gept man gum Sladjteffen, bag

an biefeut Slbenb auS 9Md)retgbret, crama sgonfiata, unb einer aus
SJcttcf), 93rot, Sierrt unb Sutter pergeftellten Sorte bcftept. 3n
jebem ber geptt Sörfer ber vicinanza di Quinto vutrb ein folcpeg

(Saftetl Derbrannt: in 0ber= nub Unter=Slmbri, in Slltanca, Satto,
Seggio, Surengo, Slonco, ißiotta, Quinto unb Sarettgo. Son Quinto
auê fiept man aucp bie Eaftelli ber meiften Sorfer ber vicinanza
d'Airolo. 9îad) bent Sladjteffen ift in jebem Surfe im @emeinbe=

paug Sang bis SO?itternad)t. @o mar eg nod) Dor etma gmei Sapr=
geinten1). 0b nod) gur heutigen ©tunbe?

QSoIïéïunMidjeg aué bent ©dpanfigg unb fßrättgau.
©tmort Seort&arb Sötfdjer, ©c^itlS.

Söettt eg Dcrgönnt mar, feitte ©ommerferten itt einer ber beiben

Salfcpaften ©cpanfigg unb ißrätigau gu Derbringen, ber mirb biefe

$eit fo teid)t nidjt miebcr Dergeffen. Sie fd)inbelbebacpten, materi=

fd)en, Don ber Sonne oerbramtten .fjäugcpen, bie in bent faftigeu
©rüit eingebettet liegen, alg mären fie aug if)m entfprungen, bie

anmutigen Strdjlein, bag ttrd)ige, mäprfdjafte, fd)tid)te Sölfleitt, bag

mit bent Sitten, Dolfgtümlicp gteid) mit ber ©rbfcpolle Dermadjfen

ift, bie erhabenen Serge, taffen einen bteibenben (Sinbrud gttriid.
Siber attd) battu, menu bie §aufer ber ©cpanfigger unb

ißrätigaiter Sergbörfer eingefcpneit fittb, jebeg Sacp feitte tueifje

$appe f)at, ber „©tttfcpgi" in§ Sanb gegogett ift, an ben tofen
Salfett rüttelt unb fdjüttelt, bie Meinen ^ttpettfdjeiben gefroren fittb,
fobaf) titan uid)t einmal bag Slacpbarpattg gu fepett Dermag, ift ber

gtüdliclj gu preifen, ber einige Sage bort gubrittgett farm.
SBag gibt eg bann ©cpönereg, alg an bett langen 2öinter=

abenben in ber ©tube am 0fen gu fitjett, in meinem eg fniftert
ttttb fnaftert, baf) eg eine greube ift! Sann füplt man erft, mie

e§ „peitnclig" ift unter bett einfacpen, aufrid)tigen Sergbauertt, itt
iprer traulicpen §ütte, fei fie aitdj nod) fo tiein unb alt. Unb

menu ber Sine ober ber Slnbere Dont „g'pengert" gepett fprid)t, battit
mirb eg erft rcdjt gentütlid).

£>engert! Söer laäjt nid)t auf, menn babott bie Siebe ift,
mettn er meifj, mag bamit gemeint ift? Sic roten SBattgctt ber

Sebigen färben fid) nod) röter, bag ©pittttrab ber Statut palt für
') Sögt. SKina 35ovioIi, La vecchia Leventina, ©.51. „Söurgen" iüerfaen

am 1. gaftenfonntage üeröranrtt itt ber @ifct. S8gL tßetcr ^anfeii, ber ©cfjoof»

fonntag, itt „©tabt ©otteS". 48. Saprg., ©. 264.
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schauen. Ist das Castell abgebrannt, geht man zum Nachtessen, das

an diesem Abend aus Milchreisbrei, erwua sgoutiata, und einer aus

Milch, Brot, Eiern und Butter hergestellten Torte besteht. In
jedem der zehn Dörfer der vioiuau^n 6t Huircko wird ein solches

Castell verbrannt: in Ober- und Nnter-Ambri, in Altanca, Catto,
Deggio, Lurengv, Rvnco, Piotta, Quintv und Barenzo. Von Quinto
aus sieht man auch die Castelli der meisten Dörfer der vioiuau?m

à'àolo. Nach dem Nachtessen ist in jedem Dorfe im Gemeindehaus

Tanz bis Mitternacht. So war es noch vor etwa zwei
Jahrzehnten st. Ob noch zur heutigen Stunde?

Volkskundliches aus dem Schanfigg und Prätigau.
Simon Leonbard Lötscher, Schals.

Wem es vergönnt war, seine Sommerferien in einer der beiden

Talschnften Schanfigg und Prätigau zu verbringen, der wird diese

Zeit so leicht nicht wieder vergessen. Die schindelbedachten, malerischen,

von der Sonne verbrannten Häuschen, die in dem saftigen
Grün eingebettet liegen, als wären sie aus ihn: entsprungen, die

anmutigen Kirchlein, das urchige, währschafte, schlichte Vvlklein, das

mit dein Alten, volkstümlich gleich mit der Erdscholle verwachsen

ist, die erhabenen Berge, lassen einen bleibenden Eindruck zurück.
Aber mich dann, wenn die Häuser der Schansigger und

Prätigauer Bergdörfer eingeschneit sind, jedes Dach seine weiße

Kappe hat, der „Gutschgi" ins Land gezogen ist, au den losen

Balken rüttelt und schüttelt, die kleinen Putzenscheiben gefroren sind,

svdaß nlan nicht einmal das Nachbarhaus zu sehen vermag, ist der

glücklich zu preisen, der einige Tage dort zubringen kann.

Was gibt es dann Schöneres, als an den langen
Winterabenden in der Stube am Ofen zu sitzen, in welchem es knistert
und knastert, daß es eine Freude ist! Dann fühlt man erst, wie

es „heimelig" ist unter den einfachen, aufrichtigen Bergbauern, in
ihrer traulichen Hütte, sei sie auch noch so klein und alt. Und

wenn der Eine oder der Andere vom „z'heugert" gehen spricht, dann
wird es erst recht gemütlich.

Hengert! Wer lacht nicht auf, wenn davon die Rede ist,

wenn er weiß, was damit geineint ist? Die roten Wangen der

Ledigen färben sich noch röter, das Spinnrad der Nana hält für
st Vgl. Alina Borioli, üa veeelà VsveiUina, S. öl. „Burgen" werden

am 1. Fastensonntage verbrannt in der Eifel. Vgl. Peter Jansen, der Schoof-
sonntag, in „Stadt Gottes". 48. Jahrg., S. 264.
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