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fatfd>e 9led)nung gemacht ftatte. (Er muftte über mattdje
«Sdjiueïlc treten, after fcftlieftlidj farcb er, toas er ftidjte,
bénn es roar nod) in ber guten 3aftres3eit, ba bie 9trbeits=

ïrâfte begehrt tuarett.
,,9tuf oiel ßoftn barfft bu nicftt red)nen", Berichtete er

Slafi nad) feiner Südfeftr, „bein neuer Sîeifter toil! es .aus=

nüisen, baft

Slafi unterftrad) iftn: „3cft fcftaffe für etroas îhtberes."
,,2Benn bu's fo rueinft", entgegnete ber ÏRcifter.

91d)t Dage fpäter, am frühen Storgen, brad) Slafi nad)

Sßilbbacft auf. 9Ils er auf beut ôiigel anïam, in beffett

Schatten 5ötenfd)ilon lag, b lift te eften bie Sonne hinter ben

Sergen auf unb fuftr ifttrt in bie ütugen. (Er toanbte fid)
um unb faft 3um Dorf ftinaft. Dort ragten bie oier Sap=
Relit, tpas utar aus beut Diftcti getoorben? Wftfeits, batnit
er iftm fteffer fiefttbär toäre, lag ber üieuftof, toie eine Saum»
iitfel in ben toeiten SBiefen. Slafi rouftte, bort toar in @e=

banïen einer Bei iftm. Das gaft iftnt 90tut, toie einem SoL
baten, ber oorgefeftoften ift, after roeift, baft ftinter iftm
Kameraben fteften.

SBäftrenb er fo fann unb bie £ättbe iifter bie 5Iugen
hielt, tarn ein f5anbtoer!s6urfd)e bes S3eges unb rief iftn
luftig an: „9tad) toas aus?"

,,9tad) einem guten 9tamen!" gaft Slafi fitft umroen»
benb juriief. Kr fprad) nur aus, toas iftn erfüllte.

„Das ift toas Secfttes!" taeftte ber anbere munter unb
roar fefton oorftei.

„Das ift toas 9ied)tes", roieberftolte Slafi. (Er tourbe
auf einmal gan3 froft; froft, toeil iftm bie gute Sntroort
geïommen toar, froft, toeil bie iftm aufgcftalfte Saft ftinter
iftnt im Sdjatten lag unb bie freimütig aufgenommene oor
iftm in ber Sonne, froft, toeil er bie Dapferïeit, bie er in
ben leftten Dagen gefunben hatte, fid) an ber Seite füftlte,
froft, toeil er einen 9Jtenfd)en tannte, ber fRöftrli Seigel ftiefs,

froft, toeil er fid) bie .Kraft 3utraute, feinen 9tamen rein»
îufegen.

'SOtit langen Schritten ging er iifter ben breiten 5iigel=
rüden ftintoeg bem anbern Dal 3U.

— (Enbe. —

» Wohltätigkeit. *
SBenn id) getoiffe ßeutc Bei iftrer SBoftltätigteit beob»

eichte, fo mufs id) immer ait meine ïleine Sd)toefter benïen.

Die faft einft als Siebenjährige mit ber ffttutter im
Saftnftofroarteraum unb harrte bes 3uges, ber fie in einen

9tad)barort tragen follte. 9Iuf bem Difcftc oor ben fteiben
ftanb eine Stetallfigur: ein Solbat mit attgefcftlagenem
©eroeftr, auf einen ftoftlen Saumftamm 3ielenb. SJenn
man burd) 3uiüdfd)ieben eines Slättdjens eine Sfeber
fpannte, bann eine 9ftiin3e auf ben ©erocftrlauf legte unb
fdjlieftlid) auf bett $uft bes üfiannes briidte, fo flog bie
SRünge in ben Spalt bes Saumes. 51m Södel ber §igur
ftanb: „Sriir tooftltätige 3 m «de".

SJiein Scftroefterdjen, bas eften fo toeit lefen ïattn, baft

es bie llnterfcftrift 3ur 9tot 3" ent3ifferu oerrnag, bittet bie
Stutter um einen ©rofdjen. SJtutter ift 3toar etroas erftaunt
über bie fonft nod) nicht Beoftadjtete Stilbtätigleit ber Klei»
nen, gibt aber ben @rofd)ett unb hilft beim Sbfeuern. 9tad)
bem Schliffe briidt unb 3ieftt bie Sufe an £anb, fffuft unb
Kopf ber fÇigur. 9lls alles fruchtlos bleibt, fragt fie eut»

täufeftt: „2>a, töo frommen benn nun aber bie ,rool)Itäti
gen 3 med en' heraus?" Sie ftatte bie Sammelbücftfe für
einen Automaten gehalten.

Sollte es rooftt unter ben „©roften" aud) ßeute geben,
bie iftr d)riftlid)es <5er3 nur entbeden, roemt „ro o ft 11 ä t i g e

3 toe den" in 9lusfid)t fteften?
(„©efuitbbrunnen 1915.")

Aus ber öefdiicbte ber hemeinbe Dedjigen.
SBill einer bie £aitbfd)aft ber Kircftgertteinbe Sed)igen

überbliden, fo muft er fdjon ben SBeg oon Sern aus über
ben Dentenberg machen unb, nacft Soll ftinunterfteigenb,
auf halbem SBege 9lusfd)au halten. 91ber es bleibt nod)
fraglich, ob er trots ber gehabten fötilfte nicftt nur Deilftüde
ooit iftr fieftt. Denn es ift ein roeites ©ebiet, bas bie Kirche

äegenftände aus uorrömifcRer Zeit, aufgefunden auf dem Rubel zu Sinneringen.

oon Sed)igen umfpannt unb nicht fo balb eine sroeite ber*
ttifdje ©emeinbe tommt iftr in biefer föinficftt nad). Alfter
rofenn ber 2Battberer aud) nicht bis 3um Dörfd)en Sinben»
tftaf im gleichnamigen SBalbtal fieftt unb aud) nicftt oom
Dentenberg roeg über Sinneringeti unb Soll nad) Hftigen,
fo foftnt fid) für uns Serner ein 9lusflug ttad) biefer gott=

gesegneten ßanbfcftaft
boeft. Hub gerabe sur
«Derbheit boppelt. Da
toirb bas üppige ©riin
ber SCHatten für bas
Stege rooftltuenb ootn
©elb ber Stoppelfeiber
unterbrodfen, bie Säu*
me fteften obftfcftroer unb
roeit hinein ins Dal
leuchtet bas Sot ber
Sogelbeere. ÏBunberfam
roeid) liegen bie toügeh
eften aneinanbergebetet,
unb ftarmonifd) unb un=
auffällig oerteilen fid)
bie SBeiler unb £öfe

IN XV0KD UND KILO 535

falsche Rechnung gemacht hatte. Er muhte über manche

Schwelle treten, aber schließlich fand er, was er suchte,

denn es war noch in der guten Jahreszeit, da die Arbeits-
kräfte begehrt waren.

„Auf viel Lohn darfst du nicht rechnen", berichtete er

Blasi nach seiner Rückkehr, „dein neuer Meister will es.aus-
nützen, daß ."

Blasi unterbrach ihn: „Ich schaffe für etwas Anderes."
„Wenn du's so meinst", entgegnete der Meister.

Acht Tage später, am frühen Morgen, brach Blasi nach

Wildbach auf. Als er aus dem Hügel ankam, in dessen

Schatten Menschikon lag, blitzte eben die Sonne hinter den

Bergen aus und fuhr ihm in die Augen. Er wandte sich

um und sah zum Dorf hinab. Dort ragten die vier Pap-
peln. was war aus dem Disteli geworden? Abseits, damit
er ihm besser sichtbär wäre, lag der Neuhof. wie eine Baum-
insel in den weiten Wiesen. Blasi wußte, dort war in Ge-
danken einer bei ihni. Das gab ihm Mut, wie einem Sol-
daten, der vorgeschoben ist, aber weiß, daß hinter ihm
Kameraden stehen.

Während er so sann und die Hände über die Augen
hielt, kam ein Handwerksbursche des Weges und rief ihn
lustig an: „Nach was aus?"

„Nach einem guten Namen!" gab Blasi sich umwen-
dend zurück. Er sprach nur aus, was ihn erfüllte.

„Das ist was Rechtes!" lachte der andere munter und
war schon vorbei.

„Das ist was Rechtes", wiederholte Blasi. Er wurde
auf einmal ganz froh! froh, weil ihm die gute Antwort
gekommen war. froh, weil die ihm aufgehalste Last hinter
ihm im Schatten lag und die freiwillig aufgenommene vor
ihm in der Sonne, froh, weil er die Tapferkeit, die er in
den letzten Tagen gefunden hatte, sich an der Seite fühlte,
froh, weil er einen Menschen kannte, der Röhrli Reigel hieß,
froh, weil er sich die Kraft zutraute, seinen Namen rein-
zufegen.

Mit langen Schritten ging er über den breiten Hügel-
rücken hinweg dem andern Tal zu.

— Ende. —

W Wohltätigkeit, n

Wenn ich gewisse Leute bei ihrer Wohltätigkeit beob-
achte, so muß ich immer an meine kleine Schwester denken.

Die saß einst als Siebenjährige mit der Mutter im
Bahnhofwarteraum und harrte des Zuges, der sie in einen

Nachbarort tragen sollte. Auf dem Tische vor den beiden
stand eine Metallfigur: ein Soldat mit angeschlagenem
Gewehr, auf einen hohlen Baumstamm zielend. Wenn
man durch Zurückschieben eines Plättchens eine Feder
spannte, dann eine Münze auf den Gewehrlauf legte und
schließlich auf den Fuß des Mannes drückte, so flog die

Münze in den Spalt des Baumes. Am Sockel der Figur
stand: „Für wohltätige Zwecke".

Mein Schwesterchen, das eben so weit lesen kann, daß

es die Unterschrift zur Not zu entziffern vermag, bittet die
Mutter um einen Groschen. Mutter ist zwar etwas erstaunt
über die sonst noch nicht beobachtete Mildtätigkeit der Klei-
nen, gibt aber den Groschen und hilft beim Abfeuern. Nach
dem Schusse drückt und zieht die Suse an Hand, Fuß und
Kopf der Figur. Als alles fruchtlos bleibt, fragt sie ent-
täuscht: „Ja, wo kommen denn nun aber die .wohltäti-
gen Zwecken' heraus?" Sie hatte die Sammelbüchse für
einen Automaten gehalten.

Sollte es wohl unter den „Großen" auch Leute geben,
die ihr christliches Herz nur entdecken, wenn „wohltätige
Zwecken" in Aussicht stehen?

(„Gesundbrunnen 1915.")

?>U5 der Sefchichte der gemeinde vechigen.
Will einer die Landschaft der Kirch gemeinde Vechigen

überblicken, so muß er schon den Weg von Bern aus über
den Dentenberg machen und, nach Boll hinuntersteigend,
auf halbeni Wege Ausschau halten. Aber es bleibt noch
fraglich, ob er trotz der gehabten Mühe nicht nur Teilstücke
von ihr sieht. Denn es ist ein weites Gebiet, das die Kirche

6egc»Mà aus vorrömischer Teit, ausgcfuuclen aus öcm Isubel 211 Smuermgen.

von Vechigen umspannt und nicht so bald eine zweite ber-
nische Gemeinde kommt ihr in dieser Hinsicht nach. Aber
àn der Wanderer auch nicht bis zum Dörfchen Linden-
thal im gleichnamigen Waldtal sieht und auch nicht vom
Dentenberg weg über Sinneringen und Boll nach Utzigen,
so lohnt sich für uns Berner ein Ausflug nach dieser gott-

gesegneten Landschaft
doch. Und gerade zur
Herbstzeit doppelt. Da
wird das üppige Grün
der Matten für das
Auge wohltuend vom
Gelb der Stoppelfelder
unterbrochen, die Bäu-
me stehen obstschwer und
weit hinein ins Tal
leuchtet das Not der
Vogelbeere. Wundersam
weich liegen die Hügel-
chen aneinandergebetet,
und harmonisch und un-
auffällig verteilen sich

die Weiler und Höfe
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ins ßanb. Uttb rote heimelig ftfiön roetben fie oont
tieferen (Brün bet Säume umfdjattet unb oon nabelt
unb ferneren 2Bälbern befrönt! —

Sber roir roollen non ber ©efdjidjte biefes 3led=
djens Setnerlanb reben. Sie eingaben baju ent«
nehmen roir bem SBerfleirt bes Bertn ffimft- ©run«
ber, feinerçeit ßeljrer in ßitteroil unb jeht Sorfteher
ber Slinbenanftalt Köni3, ber uns audj bie hier ab«
gebrucften Slluftrationen in liebensroürbigent ©nt«
gegenïommen sur Serfügung geftellt bat.

Sab bas ßanb um Sedjigen herum fdjon 3ur
3eit ber Sömer berooljnt roat, beroeifen bie, nieten
Srmringe, Baisringe, Letten unb Ohrgehänge, bte
unter oerfdjiebenen Stolen auf bem Bubel non
©mneringett gefunben rourben unb jeht im tjiftori=
ftfjen SJtufeum. in Sern aufbewahrt roerben. Stuf
bem nämlichen Bübel finbet man heute nod) einen

3inbling aus bem ©rimfetgranit, betn, bie Hilter«
tumsforfdjer ben Samen „Sdjatenftein non Uhigen"
gegeben haben unb non bem angenommen roirb,
bafs er in ber Seiben3eit als Opferftein gebient ober
ein Senïmat roar. 3m Käpelihubel fanb man 1669
ein fteinernes, roohtnertittetes ©eroölbe, unb barin
ein gemauertes, oierediges Sabhaus, 8 Sdjul) tief
mit 3tnei roeifcgelben, marmorenen Sabroannen. 3er«
ner Sotenförper, Slei unb einige Sreppenftufen. Um
1700 herum hob ein Sauer beim Sfliigen einige hunbert
Silber« unb Kupfermün3en aus ber ©tbe. Später ftiefc man
auf bie ffirunbmauer eines ©ebäubes, bas in 4 bis 5 3int«
mer eingeteilt unb beren SBänbe al fresco bemalt roaren.
SBetdjen Umfang jebodj bie römtfdje Sieberlaffung gehabt
hat, ift bis heute noch nicht ermittelt roorben.

Um bie 3eit non Serns ©rünbung roaren Seile bes
heutigen Sedjigengebietes Seidjsfreiherrfdjaften. So Uhi«
gen, bas bie jehige Sdjulgemeinbe unb bas innere ßinben«
that uritfähte. Scidjstanb roar ferner ber Sentènberg, beffen
Berren, bie ©bien non Sentenberg, auf ber Stammburg,
öftlid) nom heutigen Sörfdjen, fafjen, unb Sinneringen,
non bem roir nur roiffen, bah es eine ïpburgifdje Sogtei
roar, bie um 1291—93 mit ©ütern in Uhigen unb SRabelfin«
gen an Sern ïam. Sas äufoere ßinbentfjal folt aur Bert«
fdjaft ©erifteitt gehört haben, unb 1299, als bie Surg 3er»
ftöri rourbe, unter bernifdje Berrfdjaft geraten fein.

Scbloss Sinneringen, nad? einem 6eni<ïlde uon fl. 0. Bonftetten.

Die Gemeinde VecDifl®"'

• Sa Sern feine Stabt nidjt nur mit Unfreien unb
ßeutcn aus bem Sürgerftanbe beoöllern roollte, 30g es
nad) unb nach audj bie in feinem Umfreis auf Sroingburgen
haufenben îtbeligen an fid) unb oerliel) ihnen Serns Surg«
redjte. Sie erften, bie oon bem Surgrccl)t®ebraud) macljten,
roaren bie Sroingherren ber Kirdjfpiele Stettlen, Solligen,
SRuri unb Seligen, beren Serren „oon Sentenberg" unb
„00m Stein" (bie bamaligen Sefifcet bes Sroings Uhigen)
hieben. Son jener 3eit batieren audj bie 3rohnbienfte,
bie bie Sauern oon. Sedjihen 3U leiften hätten. Sit ber
Bauptfadje beftanben fie aus fogenartnten Serrenfuhren.
3ebes 3aljr hatten fie ein geroiffes, nadi ber ©röbe bes
ßeljengutes bemeffenes Quantum S0I3 3U fchlagen unb nad)
Sern 311 bringen „3Ut SSiebcraufridjtuttg meiner ©näbigen
Serren Sol3beigen". Ober fie hatten Steine in ber Öfter«
munbiger ©rube 311 bredjen unb für öffentlidje Sauten,
Stünfter, Sdjan3enanfagen, nach Sem 3U führen. 9lud)
mubten fie im Kriegsfall mit ben Sernern ins 3elb 3iehen
unb hatten fich ba3U auf eigene Koften aus3urüften, an«
fänglidj „mit Sctrmfdj. unb guten 2Bef)tinen, bero er fich
roiibtc 311 beljelfen", fpäter mit Stontur unb Seroaffnung.

2Bie fid) ein Seliger „9lus3itger" in ben lebten 3eiten
bes alten Sern aus3Utiiften hatte, 3eigt eine Serorbnung,
bie folgenbe ffiegenftänbe oorfchreibt: „3tinte mit 21 fdjat«
fcn Satronen, 2 Saar Strümpfe, 2 Sdjnupftüdjer, 1 Stühe,
1 Soar Sdjube, 1 Kamm, Steffer, ©abel, ßöffel, Saljrung
für 4 Sage. Sie, roeldje nicht mit Saberfäden oerfeljen
finb, follen gemeine Säde mitnehmen unb fie einridjten
3um Ueberhängen".

Sas Aufgebot im Kriegsfalle erhielten unfere Sed)iger
burdj bie Softläufer oon Sern, ober bei grober ©efahr,
bie eine rafdje Sefammlung nötig ntadjte, 3etgte es ihnen
bie Bodjroadjt (©fjü3en) auf bem Santigcr an. Sie lehtere
beftanb aus einem äBadjtljäusdjen unb einem I)öl3crnen ©e«
riift, bas mit biirtem Seifig gefüllt roar, ©in höl3erner
Süitfel, fogenannter „Sbfidjtsbünlel", beffen Oeffnung ge« 1

nau in ber Sichtung ber nädjften Bodjroadjt eingeteilt roar,
biente ba3U, um bei Sacht eine allfällige 3euersbrunft 00m
Bodjroadjtfeuer 3U unterfdjeiben. Ser Smmann hatte ab«
roedjfelnb 3roei Stänner 3ur Sebienung ber Bodjroadjt ab«
3Ufenben unb bie Suffidjt übet ben S3adjtbienft 311 führen.
Sroljte nun bent Serner ßanb ©efahr, bann rourben 311

Sern bie Kriegsfadeln ange3iinbet unb fünfmal oben auf
ber Serraffe bes Stünfterturms herumgetragen. Sa3U heulte
bie Sturmgtode. 3eht 3ünbete einer ber SBädjter auf bem

Dentenberg aus gesehen.

Santiger ben Bofeftofc an; ber anbete rannte 3U111 Sinmattn
unb madjte Sn3eige. Sun begannen audj in Sedjigen bie
Sturtnglodcn 3U läuten, ber Sambour fchlug Storni, bie
Krieger fammelten fid) -auf bem Srüllplah unb rourben
bann 00m Srüllmeifter ober Smmann ber Obrigleit
Sern 3ugeführt. Sie nidjtbienftpflidjtigen ©emeiitbeglieber
hatten bäs „Seisgelb" 3ufantmen3ulegen unb ben Sus3iigern
oor bein Sbmarfdj aus3ul)änbigen.

So roar es audj 1798 als fran3öfifdje Sruppen berni«
.fdjes. ©ebiet befehlen unb bie 2lus3üger ber ©emeinbe Sedji«
gen in Sem einrüdett muhten. Ohne Sturren hatten fie ihre
Sornifter gepadt unb jeber oerlangte nichts fehnlicher, als
fofort gegen bie 3ran3ofen geführt 3U roerben. Sie 3uuid=
gebliebenen aber fäumten nidjt, einen Srief an bie ©näbigen
Setren in Sern 311 ridjten unb fie barin ihrer Ergebenheit
unb 3ufriebenl)cit 31» oerfidjem. Sie gebienten Stannen
rourben in bie Seihen bes Sataillotts Sarelhofér geftellt
unb fochten mit biefem im ©raul)ol3. ©in anb.erer Srupp
ïâmpfte bei Seuenegg. Sei beiben ©efed)ten fanben 18
Stannen bes Kirdjfpiels Sed)igen ben ôelbeittob.

©in Sed)iger roar aud) jener 3Bad)tmeifter Sauli, ber
auf bem Sreitfelb ben lehten aber berühmten Kanonen«
fdjub auf bie 3ran3ofen abgab unb mit biefem, roie bie
©efdjidjtc et3äl)lt, beinahe bie im ©ang befinblidjen 3rie«
bensoerhanblungen 3unid)te geinad)t hätte. Sadj ber lieber«
gäbe Serns an ben ©eneral Schauenburg marfdjterten am
Wbenb bes 5. Stär3 fransöfifdje Sruppen bas SSorblental
hinauf unb fd)lugen ihr Siroaï 3toifd)en ©äßli unb Soll
auf, um fich am folgenben Sage auf ben Söfen ber ©e=
ntcinbe einquartieren 3u laffen. Später hatten bie Sedjiget
unter ben Sliinberungen ber fran3öfifdjen Solbaten oiel
311 leiben. Sad) amtlidjer Sd)ähung betrug ihr Sdjaben nidjt
roeniger als 8772 Kronen unb 21 Sahen. Sie ßaft ber
fran3öfifdjen Solbaten brüdte bie ©emeinbe nidjt nur bis
3um 3ahre 1801, fonbern als bie erftern enblidh ab30gen,
hatten fie nod) 3ul)tleute, SBagen unb Söffe 3U ftellen,
um ben in Sern gemachten Saub an ©elb, S3äffen u.f.ro.
nadj 3ranlrcidj 3U führen. Unb als 1802 bie oon ben
3tan3ofen eingefehte Segierung oor ben aufftänbifihen
Schroei3ern ins ÏBaabtlanb flüdjtete, ba 3ogen ihr aus ber
©emeinbe 77 3?ein><Hige 31t Btlfe.

Später hatte Sedjigen aud) Sapoleon tljr Seil ,,Ka«
nonenfutter" 311 ftellen. Ununterbrochen trugen oon 1803
bis 1814 fedjs bis 3ehn Sed)iger auf fremben Sdjladjtfelbem
ihre Baut für. beit 3ran3ofenfaifer 3U Starlt. Suherbem

Chatte fie bie Koften für ben fich meift in Soll auf«
haltenben ftan3öfifdjen S3erbeoffi3ier 3U sohlen.

Ohne Sbfidjtlidjïeit, oielletdjt aud) 00m gegen«
roärtigen 3citlauf biftiert, haben roir uns etroas
länger beim Kriegerifdjen aus Sedjigens ©efd)ichte
aufgehalten. Stan fann nuit nidjt 3Urüdgreifen, ohne
ber Berrfdjaft Uhigen 3U gebenlen, roeil beren ©c«
fdjidjte innig mit berjenigen Se^igens oerroadjfen
ift. Sas Schloh, bas heute bie Oberlänbifdje ?lr=
menoerpflegungsanftalt birgt, fdjeint um 1320 einem
Sohann Bofmann, Surger unb Sats 3U Sern, ge«
hört 3U haben. Son ihm ging es nadjeinanber an
Seter oon Salm, Bartmann 00m Stein, 3ofef oon
©ingins, bie 3amilie Stanuel unb fdjliehlid) um
1664 butdj Kauf an Samuel Senner aus Sern
über. Ser lehtere ftattete bas Sdjtofc mit fürft«
li^er Stacht aus. Surdj bie Baustüre trat man
in einen hohen, breiten Kreu3gang, oon beffen Se«
denmitte ein oergolbeter ßeudjtcr herabhing. Sie
2Bänbe roaren mit Silbern, ©obelitts unb 2Bäffen
gefchmüdt. Sebes Sürfdjlofj roar ein Kunftroerf.
3uiölf ©emälbe [teilten biblifdje S3encn bar unb
roaren 3ioifdjen prächtige Sd)nihereien in bte SBänbe
eingelaffen. ©ine ber ©lastüren im untern Kretis«
gang führte auf eine Heine Serraffe, Kaftauienfaal
genannt, in beren Schatten bie oier 3ahres3eiten

bur^ bas bunfle ßaub ber Säume leuchteten unb too eine
3ontaine aus einem phantaftifdjen 3u>ergengefidjt ihr fühlen«
bes Sab in ein Seden 3U 3üben eines Suheplahes ausgob.
Sa, too jeht ein grüner Safen bie Serraffe auf ber Sübfeite
bes Sdjloffes belleibet, roar früher ein mäd)tiges SBaffer«
baffin. Steinerne 3tguren goffen ihre Strahlen in roirrent
Surdjeinanber aus, unb Slumengruppen nad) bollänbifdjer
Srt, mit Sdjneden aus Sor3ellan ' eingefabt. Heben bas
©an3e roie einen perfifchen Seppidj erfdjeinen. ©in eigener
Srunnenmeifter roar angeftellt, - um alle bicfe S3afferroer!e
in Orbnung 3U halten.

1682 taufd)te Senner bie Berrfdjaft Uhigen an Sil«
laus Sarelhofer gegen beffen Salgut bei Solligen. Unter
biefem ©efdjledjt oerblieb bie Sroingljerrfdjaft bis 1798.
Ser lehte Sroingherr roar Sülaus Saielljofer, Sogt 3U
Sranbis, ber 1739 geboren rourbe unb 1802 ftarb. ©r roar
ein Heiner, gan3 oerroadjfener Stann, gegen feine Untertanen
3roar l)od)fahrenb unb heftig, aber gerecht. Sie 9lubien3en,
bie er ben Sauern oon Sedjigen erteilte, roaren bie eines
3ürftcn aus bent Orient. Sein Schaffner unb Sefretär

Klrcbe oon Vecftiflen.
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1664 durch Kauf an Samuel Jenner aus Bern
über. Der letztere stattete das Schloß mit fürst-
licher Pracht aus. Durch die Haustüre trat man
m einm hohen, breiten

Kreuzgang,^von
dessen De-

eingelassen. Eine der Glastüren im untern Kreuz-
gang führte auf eine kleine Terrasse, Kastaniensaal
genannt, in deren Schatten die vier Jahreszeiten
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nahm bert Sauern ihre Sittfdfriften ab unb präfentierte fie
mit gebogenem itnie feinem £errn. 3Rodj lange bemahrte
man ba3 herrfdiaftlidje S3epter auf. Sts 1798 bie Seoo»

lution hereinbrach, litt er 3roar roenig oon feinen Itnterge»
benen, aber bett Serluft feiner berrfcbaftlidjen Sechte oer»
mochte er nicht 3U ertragen unb ftarb balb hernach aus
©ram über ben Ümftur3 ber alten Drbmmg.

Die £errfd)aft Uhigen hutte ausgebehnte 9îetf>te. Sßalb
unb Sttmenb betrachtete fie als oon ihr ben Sauern hinge»
Iiehenes ©igentum. Der Sîuterenroatb im SBuhl blieb ftets
„oerbannt", um als Sagbreoier 31t bienen. Der fäerrfchaft
gehörten ferner bas Dorfmirtshaus (bas alte, heute noch

beftehenbe im Soll gehörte ber Jtirchgemeinbe), bie 3toet
Stühlen mit Sinbenftampfe, $rudjttreibe unb Säge in llhi=
gen. Such bie ©nge mar eine 3eit lang hercfchafttidjes
©igentum unb biente als SBeibe. Der £errfchaft gehörten
aud) bie gifche3en im Stämpbadj unb Stühlebadj, ber SSitb»
fang, bie Smbben, herrentofe Siettenfdjroärme u. a. m. 2fiir
Serurteitungen 311 Srreftftrafen lief? fie fid) gehörig sahten;
ebenfo für Sugenfdjeine, Serufungen, Siegelung oon Ser»
trägen u. f. to. Äein Schriftfttid hatte ©iiltigteit, toenrt es

nicht bas herrfchaftlidje Siegel trug.
Site biefe Sorredfte unb bie Stadjtftellung hat bann bas

bebeutungsoolle 3ahr 1798 unter ben Difd) gefegt. S3ir
toiffen, bah bas ben lebten Dtoingherrn berart träntte, bah
er oor „Däubi" ftarb. Sad) ihm übernahm fein Sohn Sit»
laus, ber als 3ägerhauptmann bei Seuenegg getämpft hatte
unb oertounbet toorben roar, bas ©ut. Sein Stols unb
feine f$freube, bie fdjöne Dodfter SIeranbrine, tuarb ihm
1818, erft 17 3atjre alt, burd) bett Dob entriffcn. ©r lieh
fie in einen fteinernen Sartophag legen unb auf ber obern
Sdjtohterraffe, redits 00m Sortat beftatten. „Stöge man",
bittet ber betrübte Sater, „ihr biefes Stähtein nicht mih=
gönnen unb bie Doten ruhen taffen." 1852 übernahm nadj
feinem Dobe fein Sohn Sittaus griebrich bas ©ut unb ba
biefer ohne männtidfe ©rben mar, cntfdjtoh er fid), bie Se»
fil3itng 31t oertaufen. 1875 errnarb eine Sereinigung ober»

Iänbifdjer ©enteinben bas ©ut um 240,000 granfert. 3n
ben Säumen, in benen fo lange Srunt unb Stol3 baheim
geroefen, foltte nun bie nactte, bittere Srmut ihren ©in3ug
hatten. Srn 1. 3anuar 1876 rourbe bie „Dberlänbifdje 3tr»
menoerpflegungsanftatt" mit ben meibtiöhen unb ein 3ahr
fpäter audj mit ben männtidfen Sftegtingen be3ogen.

Die Kunft unferer Jüngften.
Sie erinnern fid) moht nodj, roie mir feinergeit in ber

Sdfule ge3eidfnet haben? Sor einem ©ppsmobett ober
roenn's hoch tarn unb ber fiehrer einige .3uoerfid)t 3U un»
fern „tünftterifdjen" Sfäbigteiten hatte, oor einer fdjönen

W. Blattner, 15 Gabre. Unsere „Kunst".
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nahm den Bauern ihre Bittschriften ab und präsentierte sie

mit gebogenem Knie seinem Herrn. Noch lange bewahrte
man das herrschaftliche Szepter auf. Als 1793 die Revo-

lution hereinbrach, litt er zwar wenig von seinen Unterge-
denen, aber den Verlust seiner herrschaftlichen Rechte ver-
mochte er nicht zu ertragen und starb bald hernach aus
Gram über den Umsturz der alten Ordnung.

Die Herrschaft Utzigen hatte ausgedehnte Rechte. Wald
und Allmend betrachtete sie als von ihr den Bauern hinge-
liehenes Eigentum. Der Mulerenwald im Wühl blieb stets

„verbannt", um als Jagdrevier zu dienen. Der Herrschaft
gehörten ferner das Dorfwirtshaus (das alte, heute noch

bestehende im Boll gehörte der Kirchgemeinde), die zwei
Mühlen mit Nindenstampfe, Fruchttreibe und Säge in Ützi-

gen. Auch die Enge war eine Zeit lang herrschaftliches
Eigentum und diente als Weide. Der Herrschaft gehörten
auch die Fischezen im Stämpbach und Mühlebach, der Wild-
fang, die Jmbden, herrenlose Bienenschwärme u.a.m. Für
Verurteilungen zu Arreststrafen lieh sie sich gehörig zahlen;
ebenso für Augenscheine, Berufungen, Siegelung von Ver-
trägen u. s. w. Kein Schriftstück hatte Gültigkeit, wenn es

nicht das herrschaftliche Siegel trug.
Alle diese Vorrechte und die Machtstellung hat dann das

bedeutungsvolle Jahr 1798 unter den Tisch gefegt. Wir
wissen, dah das den letzten Twingherrn derart kränkte, das;

er vor „Täubi" starb. Nach ihm übernahm sein Sohn Nik-
laus, der als Jägerhauptmann bei Neuenegg gekämpft hatte
und verwundet worden war, das Gut. Sein Stolz und
seine Freude, die schöne Tochter Alexandrine, ward ihm
1818, erst 17 Jahre alt, durch den Tod entrissen. Er lieh
sie in einen steinernen Sarkophag legen und auf der obern
Schlohterrasse, rechts vom Portal bestatten. „Möge man",
bittet der betrübte Vater, „ihr dieses Plätzlein nicht mih-
gönnen und die Toten ruhen lassen." 1352 übernahm nach
seinem Tode sein Sohn Niklaus Friedrich das Gilt und da
dieser ohne männliche Erben war, entschloh er sich, die Ve-
sitzung zu verkaufen. 1375 erwarb eine Vereinigung ober-
ländischer Gemeinden das Gut um 249,900 Franken. In
den Räumen, in denen so lange Prunk und Stolz daheim
gewesen, sollte nun die nackte, bittere Armut ihren Einzug
halten. Am 1. Januar 1876 wurde die „Oberländische Ar-
menverpflegungsanstalt" mit den weiblichen und ein Jahr
später auch mit den männlichen Pfleglingen bezogen.

vie Kunst unserer jüngsten.
Sie erinnern sich wohl noch, wie wir seinerzeit in der

Schule gezeichnet haben? Vor einem Gypsmodell oder
wenn's hoch kam und der Lehrer einige Zuversicht zu un-
fern „künstlerischen" Fähigkeiten hatte, vor einer schönen
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