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10° Comment appelez-vous ces bardeaux minces dans votre patois?
Distinguer, s'il y a lieu, entre les bardeaux du toit et ceux de la façade?-'

11° Dans le canton de Neuckâtel on appelle les bardeaux de la façade,
imbriqués comme des écailles, des clavins. Connaissez-vous ce terme et, si oui,
quelle en est la valeur chez vous?

12° Outre les systèmes déjà mentionnés, connaissez-vous dans la région
d'autres façons anciennes de couvrir le toit, réservées peut-être plus spécialement

aux mayens, granges, chalets d'alpage ou étables de Montagne? Si oui,
veuillez les décrire et, si possible, les illustrer par un petit croquis?

13° Existe-t-il encore chez vous des toits en chaume?
14° Dans le Haut-Valais on appelle de kôlyè d'épaisses planches longues

de 2—4 m. dont on couvre à la Montagne l'étable ou le parc à vaches.
Connaissez-vous" ce terme et, si oui, quelle en est la valeur exacte? Décrivez, si

possible, la forme do ces planches?
15° Que savez-vous du mode de fabrication:
1. des gros bardeaux anciens (No. 5)
2. des bardeaux minces (No. 8)
Il m'importe en particulier de savoir si ces deux genres de bardeaux se

fabriquent ou se fabriquaient à la main par les paysans eux-mêmes, à l'aide
d'une hache ou d'un outil particulier (dont noter le nom patois), ou par des

faiseurs de bardeaux habitant le village, ou si on pont se procurer ailleurs des

produits fabriqués à la machine.
16° Mentionner éventuellement les prescriptions anciennes ou modernes

imposées aux propriétaires pour diminuer les dangers d'incendie.
17° Pour quel village ou quelle région vos réponses sont-elles valables?
Veuillez ajouter votre signature.

<33üd)erbefpred)ungen. — Comptes rendus.

Otto bon ©reperg, ©prnclje-Sichtung-Jpeimat. 33em, St.grancîe 9t.»(54,

1933. 423 @. 8°. gr. 20.—. ®itct nnb Snpatt biefer gefammetten ©tubien,
tHuffctpe nnb Vorträge geigen, tuenn audj iticfjt bie gauge, fo bocE) bie wiffen*
fcE) afttirîje Bietfeitigfeit Otto bon ©reperg'g. Stber aud) bic fftnftterifdje ©eite

feineg SEefeng Wirft fid) in mannen ber borfiegenben ©tnbien aug. SBag

Otto bon ©reperg als fefbftftänbigen gorfetjer nnb Wiebergebenben ®arftelter
attegcidjnct, ift bie Siebe gu feinem ©tuff, unb biefe Siebe wurgett in feinem
auggefptodjenen ©inn für bag cdtjt ipeimatticfie. SDeSEjalö getjt ein fjauef) bon
Sebengwärwte bon alten feinen ©djriften arte, ob er unS nun ein „©cfjweiger
Äinberbud)", eine „®eutfd)e ©pradjfdjute für ferner", bie 9töfeIigarte*S8änbdjen,
bie äJhmbartbidjtung ber beutfdjen ©ctjweig, ober gemetnberftänbtid)»Wiffen»
fc^aftticE)e Arbeiten fdjenft. ®a§ geigt ficEj Wieber in biefem Banbe „©praire
— ®irt)tung — Jgeimat". ®ie Jçeimat ift bag gemeinfame, bag binbenbe ©tentent,
©g finb nidjt rein clitfiertidie Qufammenftettungen attbefannter Stuffä^e, fonbern
bielfad) neue gorfdjungen, bic ttttg in biefer ©ammtung entgegentreten. SBir

möchten ba befonberg auf bie „ättpenwörter" tjinweifen, eine wittfommene

Bereinigung bon SBortcrn, bie im befonbern ben beutfdjen Üttpenbötfern ange»
tjüren, unb wie fctjön Weifj b. @. bie ©igenart beg ©immentaler Sißortfctjapeg unb
bann wieber bag Berner „SDtattenenglifct)" perauggupeben. Stud) ber attgemeincre
ütrtifet botn ÜBert nnb Siefen unferer ïttunbart entpätt fo biet Seacptengwerteg,
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16° Oommont appolo?-vous evs bardeaux minces dans votre patois?
Distinguer, s'il z' n lie», entre les bardeaux du toit et ceux clo la kaxads?

11° Vans le canton cle blouebâtcl on appelle les barcloaux de la kaxado,

imbriques comme îles écailles, clés clan?»». Oonnaisse?-vous ce terme et, si oni,
quelle en ost la valour cbe? vous?

12° Outre les systèmes cìêjà inontiannês, connaisso?-vous clans la région
d'autres lapons anciennes cle couvrir le toit, réservées peut-être plus spéciale-
ment aux matons, granges, cbalets d'alpage ou étables cle Nontagns? 8i oui,
veuille? Iss décrire et, si possible, los illustrer par un petit croquis?

13° Lxists-t-!l encore cbe? vous clos toits on ebanme?
14° Dans le Ilaut-Valais on appelle clè ^ô/z/è d'épaisses planebes longues

<lo 2—4 m. clout on convre à la Nontagns l'etabls on le parc à vacbes. Oon-

naisse?-vouss ce terme et, si nui, quelle on ost la valeur exacte? Décrive?, si

possible, la lorino cle ces planebes?
15° Hue save?-vous «lu mode cle kabrieation:
1. cles gros barcloaux anciens sbio. 5)
2. cles barclcanx minces (blo. 8)
Il m'iinporte on particulier cle savoir si ces cleux genres cle barcleaux se

fabriquent ou se fabriquaient à la main par les paysan» eux-mêmes, à l'able
d'une bacbo ou d'un outil particulier (dont noter le nom patois), ou par cles

faiseurs cle barcloaux babitant le village nu si on pout se procurer ailleurs cles

procluits fabriques à la maebine.
16° Neutionnor éventuellement los proscriptions anciennes ou modernes

imposées aux propriétaires pour diminuer les dangers d'incendie.
17° Dour quel village ou quelle région vos réponses sont-ellos valables?
Veuille? ajouter votre signature.

Bücherbesprechungen. — comptes rendus.

Otto von Greyerz, Sprache-Dichtung-Hemmt. Bern, A,Francke A.-G,,
1933. 423 S. 8°. Fr. 26.—. Titel und Inhalt dieser gesammelten Studien,
Aufsätze und Borträge zeigen, wenn auch nicht die ganze, so doch die

wissenschaftliche Vielseitigkeit Otto von Greyerz's. Aber auch die künstlerische Seite
seines Wesens wirkt sich in manchen der vorliegenden Studien aus. Was
Otto von Greyerz als selbstständigcn Forscher und wiedergebenden Darsteller
auszeichnet, ist die Liebe zu seinem Stoff, und diese Liebe wurzelt in seinem

ausgesprochenen Sinn für das echt Heimatliche. Deshalb geht ein Hauch von
Lebenswärme von allen seinen Schriften ans, ob er uns nun ein „Schweizer
Kinderbuch", eine „Deutsche Sprachschnle für Berner", die Röseligarte-Bändchen,
die Mundartdichtung der deutschen Schweiz, oder gemeinverständlich-Wissen-
schaftliche Arbeiten schenkt. Das zeigt sich wieder in diesem Bande „Sprache
— Dichtung — Heimat". Die Heimat ist das gemeinsame, das bindende Element.
Es sind nicht rein äußerliche Zusammenstellungen altbekannter Aufsätze, sondern
vielfach neue Forschungen, die uns in dieser Sammlung entgegentreten. Wir
möchten da besonders auf die „Alpenwörter" hinweisen, eine willkommene

Bereinigung von Wörtern, die im besondern den deutschen Alpenvölkern
angehören, und wie schön weiß v. G. die Eigenart des Simmcntaler Wortschatzes und
dann wieder das Berner „Mattenenglisch" herauszuheben. Auch der allgemeinere
Artikel vom Wert und Wesen unserer Mundart enthält so viel Beachtenswertes,
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mätjrenb anberfeitê bie bië inë ©ingetne getfenben Beobachtungen über bie

©praclje beë ©tjroniften Slnfelnt wieber baë feine Berftânbnië für ben inbibibuaD
ftitifiifc^en SIuëbrucE geigen, ©in weiterer fiitiftifd)er Stuffag bringt bortrefftidje
Beifpiete über poetifdfe Sttangwirftmgen. ©ct)Weigerifcheë im beutfdfen (Seifteëteben

entsaften: „®eutfct)e (Semeinfdjaft nnb fdjweigerifcfje ©igenfdjaft im Bolfëtieb"
nnb „®er SCnteil ber ©dfweig an ber beutfdien Üugenbtitcratur". Stud) fonft
ift in bem Banb Siterarifdjeë gu finben: über bie Sttpenbidftung (mit trefflichen
Stenngeichnungen), ben fdfweigerifchen Stobinfon, Stuguft ©orrobië Stänberfdjriften,
Süabame be (Staël, Start Bittor bon Bonftetten, ©ugène Sîambert. ©nbtidf ift
ber Vortrag „Bernergeifi" t)ier mieber abgebrudt. ®er Banb fei gerabe in
ben jegigeit (Steichfdfattungëgeiten allen greunben unferer fprachtidfen unb

geifteSïuttnreïïen ©igenart angetegenttichfi empfohlen. @. §.-St.

)pan§ fj. SBetjrti, Über bie tanbioirtfchafttictjen Quftänbe im
im Stanton Qürict) in ber gweiten Sjätfte beë 18. fjahrhunbertë
(Stach öen Berichten ber Dtonomifdjen Stomntiffion ber naturforfchenben (SefetD

fdfaft). ©eparatabbruct auë bem 9îeujahr§Matt 1932 ber (Setehrten (Sefettfdjaft

gum Beften beë SSaifenhaufeë in Qütidj.
®ie eingetnen (Sebiete beë StantonS 3ürid) hatten barnatë eine fetjr

Derfchieben hocE) entwictette Sanbwirtfdfaft. ©ingetne (Segenben, mie g. S3, bie

Ufertanbfchaften, erregten burdf ihre bortrefftiche Strt ber Bobenbenugitng unb
bie Söohthabenheit ber Bewotjner bie BeWttnberuug ber fremben Steifenben.

Sotf) baë waren Sluênaffuten. Qm Stttgemcinen War barnatë bie i'age ber

Ianbwirtfd)afttichen Bebotferung eine gebrüdte. ®aë Sanb Würbe nach bent

mittelalterlichen Stnbaufpftem, ber „atten Sreifetberwirtfdjaft" genügt, beffen

ïorporatibe Betriebëweife jebe Steform erfchwerte. fffortfdjritttich gefinnte unb

bietfeitig gebitbete SRänner grünbeten bieterortê (Sefettfchaften mit bem Qiete, bie

Urfadjen beë Stotftanbeê ber Bauern git unterfuchen unb SJtittet unb SSege git
finben, bie wirtichnfttichen unb rechtlichen ffuftönbe bex Sanbwirtfchaft gu
berbeffern. 3n Süridj beftellte bie 1746 gegrünbete „ißhgfü'atifche CSefettfchaft",

bie fpätere „Staturforfdjenbe ©efettfdjaft", 1759 eine „Ötonomifdfe Stmumiffion",
ber bie gteidfe Stufgabe geftettt war. Stuf (Srunb ber Beridfte biefer Stontmiffion
fdjitbert ber Berfaffer bie guftänbe in ben eingetnen Stantonëgegenben. ®urct)
bie Sätigfeit ber Sïommiffionëinitgtieber würben fchöne ©rfotge ergiett, baë

Bctriebëftjftem würbe berbeffert, ber gturgwang eingefdjräntt unb baë ©emeinbe»

tanb eingeteilt, ©either tjflt bie Sanbwirtfchaft beë Sîantonë Qürich fich faft
ununterbrochen immer höher entwidett, wenn fich rtUC£l öie Scadjwirfungen ber

alten mirtfctjafttichcu Quftänbe immer uod) gettenb machen.
Dr. @. ifîarabicini.

S aï. St. Struog, tfSfr., ißrättigauer §au§fprüctje. ©djierë, Bitdjbr.
Brunner & ©o., 1933. 36 ©. 8°. — ®aë ißrättigau ift eine befonberë infctjriften»
reiche (Segeitb; nicht nur an ben fjaffaben tragen bie §äufer ©prüche, foitbern
auch im Innern an 58aïfen, Btobiliar, Öfen u. a. Stuch manche Stirdfen Weifen

Q'nfdjriften auf, atte unb neue. @ë war birtjer ein grojjeë SSerbierift beë

Qenager ifjfarrherrn, bie intereffanteren biefer §auëfprûdf|c gu fatnmeln unb
mit binbenbem ®ejt gu berfegen. ©ine bantbare Stufgabe ber (Sraubi'tnbner
93otfëfunbe»©nguète Ware bie fpfiematifdje ©ammtung fämtticher üüifchrifteu in
ben brei ©prachen beë Sfantonë.
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während anderseits die bis ins Einzelne gehenden Beobachtungen über die

Sprache des Chronisten Anselin wieder das feine Verständnis für den individual-
stilistischen Ausdruck zeigen. Ein weiterer stilistischer Aufsatz bringt vortreffliche
Beispiele über poetische Klangwirkungen. Schweizerisches im deutschen Geistesleben

enthalten: „Deutsche Gemeinschaft und schweizerische Eigenschaft im Volkslied"
und „Der Anteil der Schweiz an der deutschen Jugendliteratur". Auch sonst

ist in dem Band Literarisches zu finden: über die Alpendichtung (mit trefflichen
Kennzeichnungen), den schweizerischen Robinson, August Corrodis Kinderschriften,
Madame de Staöl, Karl Viktor von Bonstetten, Eugène Rambert. Endlich ist
der Vortrag „Bernergeist" hier wieder abgedruckt. Der Band sei gerade in
den jetzigen Gleichschaltungszeiten allen Freunden unserer sprachlichen und

geisteskulturellen Eigenart angelegentlichst empfohlen. E. H.-K.

Hans I. Wehrli, Über die landwirtschaftlichen Zustände im
im Kanton Zürich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
(Nach den Berichten der Ökonomischen Kommission der naturforschenden Gesellschaft).

Scparatabdruck aus dem Neujahrsblatt 193S der Gelehrten Gesellschaft

zum Besten des Waisenhauses in Zürich.

Die einzelnen Gebiete des Kantons Zürich hatten damals eine sehr

verschieden hoch entwickelte Landwirtschaft. Einzelne Gegenden, wie z. B. die

Uferlandschaften, erregten durch ihre vortreffliche Art der Bodenbenutzung und
die Wohlhabenheit der Bewohner die Bewunderung der fremden Reisenden.

Doch das waren Ausnahmen. Im Allgemeinen war damals die Lage der

landwirtschaftlichen Bevölkerung eine gedrückte. Das Land wurde nach dem

mittelalterlichen Anbausystem, der „alten Dreifelderwirtschaft" genutzt, dessen

korporative Betriebsweise jede Reform erschwerte. Fortschrittlich gesinnte und

vielseitig gebildete Männer gründeten vielerorts Gesellschaften mit dem Ziele, die

Ursachen des Notstandes der Bauern zu untersuchen und Mittel und Wege zu
finden, die wirtschaftlichen und rechtlichen Zustände der Landwirtschaft zu
verbessern. In Zürich bestellte die 1746 gegründete „Physikalische Gesellschaft",
die spätere „Naturforschende Gesellschaft", 1759 eine „Ökonomische Kommission",
der die gleiche Aufgabe gestellt war. Auf Grund der Berichte dieser Kommission
schildert der Verfasser die Zustände in den einzelnen Kantvnsgegenden. Durch
die Tätigkeit der Kommissionsmitglieder wurden schöne Erfolge erzielt, das

Betriebssystem wurde verbessert, der Flurzwang eingeschränkt und das Gemeindeland

eingeteilt. Seither hat die Landwirtschaft des Kantons Zürich sich fast

ununterbrochen immer höher entwickelt, wenn sich auch die Nachwirkungen der

alten wirtschaftlichen Zustände immer noch geltend machen.
Dr. E. Parnvicini.

Jak. R. Truug, Pfr., Prättigauer Haussprüche. Schiers, Buchdr. Thöny,
Brnnner Co., 1933. 36 S. 8". — Das P'rüttigau ist eine besonders inschriften-
reichc Gegend; nicht nur an den Fassaden tragen die Häuser Sprüche, sondern

auch im Innern an Balken, Mobiliar, Öfen u. a. Auch manche Kirchen weisen

Inschriften auf, alte und neue. Es war daher ein großes Verdienst des

Jenazer Pfarrherrn, die interessanteren dieser Haussprüche zu sammeln und
mit bindendem Text zu versehen. Eine dankbare Aufgabe der Graubündner
Volkskunde-Enguöte wäre die systematische Sammlung sämtlicher Inschriften in
den drei Sprachen des Kantons.
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Start grei, SBemalte ©tedSborner Steramit beg 18. „J-afyrtjunbertê (Düiitt.
b. Dint. ©ef. itt Qüriä) 93b. XXXI, ipeft 1). ffürirl) 1932. 104 ©. 4". 20 SEafetrt.

Sie ©tcctborner Steramit ift infofcrit für bic ©nttoicEIung biefeS Stunft»
geiuerbeg bebeutunggbotl, atê fie bic tjatjc teramifc^e Stunft ber ißfau'fi^eii
Stachclmaterei be§ 17. Qatjrt). in SBinterttjur übernommen itnb teittoeife um<

ftitifiert £)at. Sut 18. fanbcit bie ©tecEbonter Cfen meite Verbreitung
in ber ganjen Dftfctjtoeij. Ser Verfaffer bietet itng eine fetjr grünbliche Sar«
ftetlung biefer tunftgetuerbtidjen ^Betätigung, inbent er in einem erften Stapitel
bie ©cfdjidftc ber ttjurgauifctjen Steramit im allgemeinen betjanbett unb bann
in beut ipauptteil bie ©ntioicElung ber ©tectborner ipafnerei im befonbern
fdjilbcrt. DBertbolt finb aud) bie beibeit DInhänge: ein Verjeidjnig ber erhaltenen
©tectborner SBerte unb ein DIteiftcr« unb SDiaier^Sejiton. ©. .§.«§.

Sf. ©. 93aber, Sie Sturnamen boit ©utmabingen. 3)2.2.50. ©. fiuber,
Sie Flurnamen bon ipilbmanngfetb. DJi. 1.70. .Spetbclbcrg, SBinter, 1931—1932.

Unter beut Vorfijjc boit 3Srof. ©ugcit Vehrte in ipeibetberg tjat fic£) fd)on
feit längeren fahren ein D3abifri)er Sturnnmcnaugfct)ufj gebitbet, ber nun in
bortiegenben tieften feine erften Veröffentlichungen eridjeinen täfit. Veibe Ve«
arbeiter leiten itfre ©djriften mit gebiegenen Ijiftorifrljen Sarftcttuugen über bie

betreffenben ©emeinben ein unb reiljeit bic Sturnamen iit alphabetifdjer ffotge
an; fotocit eg möglich ift, mit älteren Vetegen. fflurfarteit ber ©emarfungen
finb beigegeben.

St täui, V--' ®ie Oieric£)tg[)errfd)aft Stßich-Votten. SBiutertpur 1932.

©clbftbcrlag be§ Verfafferg.
$n bem glaactjtal innerhalb S)2£)eiit, Stjur uitb Srdjel tonnte fith baut

ber ftrengen natürlichen Dlbge[cl)loffent)eit bie mittelalterliche ©eridjtgherrfdjaft
retatib fepr lange erhalten. ©rofte Seile bc§ ©runbbefijjeg tbarcit urfprüngtid)
in abeligen ipänöeu, feit beut 13. Satjrhunbert get)t er teitmeife buret) ©djen»
t'ungen, teittoeife buret) Stauf in ttöftcrtiche ipöitbe über, ©ämtlicher ©rnnb«
befip mar at§ bäuerliches Sehen auggetan. 1694 ging bann bie ©eridjtgherr«
fchaft in beit Vefip bon gürict) über. Scr befonbere DBcrt biefer ein fo fpejieKcg
SE)ema erfaffenben llntcrfnchung liegt barin, bafj fie auf alte (Siujet^eiten ein«

geht unb bie Duetten bottftänbig jit erfaffen Ucrfurt)t h'd. ci.

®oIfëïunbIicf)eë auë fc&tneij. Qettfdjrtften unb Qeitungen.
Sraute Ipeimat. Scr ütargauer Sugcitb jum DDlaienjug 1932 getoibmet

bout Dlargauer Sagbtatt: Dr. .§etl5»Vol)ter, Dtttc Vannjeictjen (mit Dtb«

bitbungen), Dr. SB of et), ©in alter Setterfpruct), 3Batter 3fcl)otte, ©onten»

fchloptcr Dtotibctfct), ©ruft Süthh, S0S3tjt, eine längft berfct)iouubene unb ber«

geffene ©iebtung im Sura, ©. DJlaurer, Sie ©eiftereidje. Dîad) ©putgefchichten
au? beut Suhren» unb SBpnentat, @. DJiaittcr, Veftrafter Übermut (©age).

Diene Stonbitorci (Vafel) 1932, .speft 7: Sinu§ 93irrt) 1er, ©infiebter
DBallfahrtggebäct (ittuftr.).

Vatcrtanb (Sujern) Dir. 162: Dl. S. ©afjmann, 100 Qatfrc SRifli'
lieb (1832—1932).

ipeimatttänge (Gonntagg=Veilagc ju ben „(juger Diachrict)ten") 1932

Dir. 27. 28. 30—33: 33fr. Dttb. Sten, (juger Drtg« unb Sturnamen: VII. »loh»,

«tufi«; VIII. ©reit, ©mein, ©igen; IX. Ddp« unb DBeibeioirtfctiaft (©teiuftoft,
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Karl Frei, Bemalte Steckbvrner Keramik des 18. Jahrhunderts (Mitt.
d. Ant. Ges. in Zürich Bd. XXXI, Heft 1). Zürich 1932. 104 S. 4». 20 Tafeln.

Die Steckbvrner Keramik ist insvfern für die Entwicklung dieses

Kunstgewerbes bedeutungsvvll, als sie die hvhe keramische Kunst der Pfau'schen
Kachclmalerei des 17. Jahrh, in Winterthur übernvmmcn und teilweise
umstilisiert hat. Im 18. Jahrh, fanden die Steckbvrner Öfen weite Verbreitung
in der ganzen Ostschweiz. Der Verfasser bietet uns eine sehr gründliche
Darstellung dieser kunstgewerblichen Betätigung, indem er in einem ersten Kapitel
die Geschichte der thnrgauischen Keramik im allgemeinen behandelt und dann
in dem Hanptteil die Entwicklung der Steckbvrner Hafnerei im besondern
schildert. Wertvoll sind auch die beiden Anhange: ein Verzeichnis der erhaltenen
Steckbvrner Werke und ein Meister- und Maler-Lexikon. E. H.-K.

K.S.Bader, Die Flurnamen von Gutmadingen. M. 2.50. E. Huber,
Die Flurnamen von Hildmannsfeld. M. 1.70. Heidelberg, Winter, 1931—1932.

Unter dem Vorsitze Vvn Prvf. Eugen Fchrle in Heidelberg hat sich schvn
seit längeren Jahren ein Badischer Fluruamcnansschuß gebildet, der nun in
vorliegenden Heften seine ersten Veröffentlichungen erscheinen läßt. Beide
Bearbeiter leiten ihre Schriften mit gediegenen historischen Darstellungen über die

betreffenden Gemeinden ein und reihen die Flurnamen iu alphabetischer Folge
an; soweit es möglich ist, mit älteren Belegen. Flurkarten der Gemarkungen
sind beigegcben.

Kläui, P.: Die Gerichtsherrschaft Flaach-Volkeu. Winterthur 1932.

Selbstverlag des Verfassers.

In dem Flaachtal innerhalb Rhein, Thur und Jrchel konnte sich dank
der strengen natürlichen Abgeschlossenheit die mittelalterliche Gerichtsherrschaft
relativ sehr lange erhalten. Große Teile des Grundbesitzes waren ursprünglich
in adeligen Händen, seit dem 13. Jahrhundert geht er teilweise durch
Schenkungen, teilweise durch Kauf in klösterliche Hände über. Sämtlicher Grundbesitz

war als bäuerliches Lehen ausgetan. 1094 ging dann die Gerichtsherr-
schaft in den Besitz Vvn Zürich über. Der besondere Wert dieser ein so spezielles

Thema erfassenden Untersuchung liegt darin, daß sie ans alle Einzelheiten
eingeht und die Quellen vollständig zu erfassen versucht hat. ci.

Bolkskundliches aus schweiz. Zeitschriften und Zeitungen.
Traute Heimat. Der Aargauer Jugend zum Maienzng 1932 gewidmet

vom Aargauer Tagblatt: Or. Heitz-Bvhler, Alte Bannzcichcn (mit
Abbildungen), Or. Bosch, Ein alter Tellersprnch, Walter Zschvkke, Gonten-
schwylcr Rotwelsch, Ernst Lüthy, Wyl, eine längst verschwundene und
vergessene Siedlung im Jura, G.Maurer, Die Geistereiche. Nach Spukgeschichten

ans dem Sichren- und Wyncutal, G.Maurer, Bestrafter Übermut (Sage).

Neue Konditorei (Basel) 1932, Heft 7: Linus Birchler, Einsiedler
Wallfahrtsgebäck (illnstr.j.

Vaterland (Lnzern) Nr. 102: A. L. G aß mann, 100 Jahre Rigi-
lied (1832—1932).

Hcimatklänge (Svnntags-Beilage zu den „Zuger Nachrichten") 1932

Nr. 27. 28. 30—33: Pfr. Alb. Jten, Zuger Orts- und Flurnamen: VII. -loß-,
-luß-; VIII. Greit, Gmein, Eigen; IX. Alp- und Weidewirtschaft (Steinstoß,
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