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58ilb 2: ©et Sßutfan @i S3aja£ im Sîarotanb, 33attaï=©umatra.

ben. 80 bis 90 ißragent beS SattafbolfeS finb
nod) Reiben.

®ie Reibung geigt an, ob eine grau berpei=
ratet ober nocf) lebig ift. ©in Stabilen trägt
Sdpnud (toie Stbbilbung 5). SSenn fie heiratet,
muß fie ißn für immer aBiegen; nur bie 0ßr=
gelänge barf fie als grau loeitertragen. ®ie
grau inirb bout Sîanne getauft. @r muff ben

©Itern beS auSerforenen StäbdfenS entmeber
bareS ©elb ober Süffel im SBerte ber auSge=
machten (Summe geben, grüner toftete eine
fdjöne grau ungefähr 300 ©ulben (nacß piefi=
gern ©elbe 600 grauten). S3er reid) inar, tonnte
fid) fo biele grauen taufen als er irollie. ®urd)
ben Stauf ift bie Ipeirat gefd)Ioffen. ®ie grau,
ift bem Scanne Untertan itnb muß fämtliipe
StrBeiten berrid)ten, im IpauS unb auf bent

gelbe. ®er Siarut ift ein großer Sagebieb. ©r
treibt ein toenig gagb auf tleineS S3ilb unb
Sögel. 0ber bie Scanner treffen fid) im ®orf=

bereinSßauS, um ben übrigen Sag unb bie ßalbe

Sacßt mit Spiel unb ©rgäßtungen gu ber=

bringen.

Seben ber gelbarbeit, bie größtenteils in3ieiS=
unb etlnaS ©emüfebau beftefjt, muß bie grau
aucß fämtlicße SHeibungSftitde toeben unb fär=
ben. ®ie SBebgarne toerben auS ben gaferit
ber gbjufpalate gefponnen. ©S gibt ein fefjr
ftarfeS ßaltbareS ©etoanb. ©efärbt Irerben
biefe ©einänber größtenteils mit gnbigo, inel=

cper beinaß inilb in ben Sattaflänbern toäcßft.
Silb 6 beranfcßaulicßt eine grau beim Sereiten
bon gnbigofarbe.

®ie Sattaffrauen paben eine fepr große ©e=

fcpidliipfeii im ütßeben bon Kleibern unb Sit=

ipern. Qu Saufenbeu merben fie angefertigt
unb in bie Stäbte ber Siefebene berïauft. ®iefe
Slrbeit übernimmt ber Staun. 2Iber mancpmal
bringt er bom ©rlöS nur iuenig nad) ipaufe.

grc
®ie großen finb bie greien, bie iperrlicßen.

Unfere Slltborbern paben es nod) gelmtßt unb
fiep barum aud) fo benannt, geber mannbare
©ermane inar ein fro, jebeS germanifcße Sßeib

eine groulne. ®er fro ift gang berfd)lmtnben,

auS ber frouloe ift bie grau getoorben. grau
Siüfler, grau Staier, grau Scßulge. gebe»
güngelcpen ift fd)on ein „Iperr". SBo finb bie

fro? grop, frei, unb ßerrlid) bon ber Sd)inert=
leite bis pinein inS Hünengrab? g. Sep.
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Bild 2: Der Vulkan Si Bajak im Karoland, Battak-Sumatra,

den. 80 bis 90 Prozent des Battakvolkes sind
noch Heiden.

Die Kleidung zeigt an, ob eine Frau verhei-
ratet oder noch ledig ist. Ein Mädchen trägt
Schmuck (wie Abbildung 5). Wenn sie heiratet,
muß sie ihn für immer ablegen; nur die Ohr-
gehänge darf fie als Frau weitertragen. Die
Frau wird vom Manne gekauft. Er muß den

Eltern des auserkorenen Mädchens entweder
bares Geld oder Büffel im Werte der ausge-
machten Summe geben. Früher kostete eine
schöne Frau ungefähr 300 Gulden (nach hiesi-

gem Gelde 600 Franken). Wer reich war, konnte
sich fo viele Frauen kaufen als er wollte. Durch
den Kauf ist die Heirat geschloffen. Die Frau
ist dem Manne Untertan und muß sämtliche
Arbeiten verrichten, im Haus und auf dem

Felde. Der Mann ist ein großer Tagedieb. Er
treibt ein wenig Jagd auf kleines Wild und
Vögel. Oder die Männer treffen sich im Dorf-

Vereinshaus, um den übrigen Tag und die halbe

Nacht mit Spiel und Erzählungen zu vcr-
bringen.

Neben derFeldarbeit, die größtenteils in Reis-
und etwas Gemüsebau besteht, muß die Frau
auch sämtliche Kleidungsstücke weben und für-
ben. Die Webgarne werden aus den Fasern
der Jdjukpalme gesponnen. Es gibt ein sehr

starkes haltbares Gewand. Gefärbt werden

diese Gewänder größtenteils mit Indigo, wel-
cher beinah wild in den Battakländern wächst.

Bild 6 veranschaulicht eine Frau beim Bereiten
von Jndigofarbe.

Die Battakfrauen haben eine sehr große Ge-

schicklichkeit im Weben von Kleidern und Tü-
chern. Zu Tausenden werden sie angefertigt
und in die Städte der Tiefebene verkauft. Diese
Arbeit übernimmt der Mann. Aber manchmal
bringt er vom Erlös nur wenig nach Hause.

Frc
Die Frohen sind die Freien, die Herrlichen.

Unsere Altvordern haben es noch gewußt und
sich darum auch so benannt. Jeder mannbare
Germane war ein fro, jedes germanische Weib
eine Frouwe. Der fro ist ganz verschwunden,

aus der frouwe ist die Frau geworden. Frau
Müller, Frau Maier, Frau Schulze. Jedes
Jllngelchen ist schon ein „Herr". Wo sind die

fro? Froh, frei, und herrlich van der Schwert-
leite bis hinein ins Hünengrab? F. Sch.
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