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488 DIE BERNER WOCHE

jeher ein lebhafter Serïehr ftattfanb, ber namentlich im
91 apfgebiet 311 einheitlich intertantonalem Sennenoerïehr
führte, fo ift Die Spradjgren3e nidft allein aus dem na±ür=

lidjeit Sperrtamm 3U erflären. Stelntehr muh ber Haupt»
grunb in ber 2Birtung politifdjer Serhältniffe gefudjt roerben.
Iffienn mir hören, bah im 3al)r 1386 äBillisau einer Sern»
burgerin, ber ©räfin pon Salangin, gehörte, roenn mir
1375 noch: den im Saniigergebiet heimifdjen unb begüterten
Seter oon Uberberg als Sogt ber öfterreieftifcfjen t£ntli=
budjer finden, 3mei Seifpiele aus 3ahlIofen andern, fo Iafet
fich ertennen, roie bie IJtachtfphären beider Stadtrepubliïen
nach ihrer innemohnenben ©rpanfionstraft roudjfen, bis ihre
fieiber aneinander ftiefjen, nidft an natürlichen SBadjstums»
grenjen, fonbern bort, mo ihnen ber andere Halt gebot.
3meifeIIos liehen fich fo niete fogenannte natürliche ©renjen
herausfinden, als es SBafferläufe unb Sergläntme gibt,
roenn fie nur irgendwie oerfehrs» ober ooltsfcheibenb find.
2Benn bie 3antonsgren3en heute f 0 unb nicht anbers liegen,
fo ift ihr 3ufammenfaIIen mit ben ©ren3höhen aus bem

Äräfteoerhältnis ber 3mei Sepubliïen, bas freilich auch durch
bie pertehrs3entrifche Sage ber heutigen Hauptftädte für
ihre ©ebiete mitbebingt mar, gu ertlären, nicht aber aus
ethnographifchen ©rünben, fo bah eine jede Stabt bie ihr
oermanbten Seoölterungen an fid) gefchtoffen hätte. Die
Städte fcöufen fidj burd) ihre ötonomifche, politifdje, fprach»
Iidfe, ïirdjlidje ©inroirtung biefe oermanbten fiandbeoölte»
rungen erft im ßauf ihrer jg>errfdjaft. 3nt gleichen ©rabe,
roie biefer Slnfdhluh an bie Stabt roudjs, bildeten fid) bie
Sprachgrensen unb alle ïaniojtaïen ©igenheiten. Dafj beide
Seoölterungen burdjaus eins finb und erft burd) ftabtifdjen
©inftuh 3mei mürben, geht nid)t nur aus einer Seihe gleich»
lautender Flur» unb Ortsnamen, fonbern aud) aus einer
Suäahl in beiden 3antonen oortommenbeu ©efcbledjtern
heroor. ©iner 3aldjteren in ber ©emeinbe Jtüegsau entfpricht
bie 3ald)taren bei Slengnau, einer Dreien in Hetmisroil
„bas Dreien" ebenfalls in URcugiau; Samen mie Sbelboden,
ßangnau, Suchen, Höh, Hoch ober Höhe wiederholen fich

in beiben ©ebieten mehrmals. Sin Familiennamen, SJtüIIer,
ÏIJicier unb anbere gemeinbeutfche Serufstitel ausgefdjtoffen,
finb unter anbern beibfantonig: ©gti, Sieri, 3rähenbül)l
(Iu3ernifd) ÄrejenbühD, Sommer unb Derenbinger.

Sooiel einleitend über bie grunbfählichen Sergleicfrs»
puntte beiber ©ebiete. ©s ergibt fid) altgemein, bah
ber gröhte Unterfchieb in ber tirdjlidjen 3ugehörigleii,
ein geringer in Sprache unb Sitte, baneben oerfdjiebene
rein burd) tfSoIiti! unb ©efehgebung ber Sergangenbeil
gemorbene, nur oberflächlich haftende. ®ie ©leidjheit beiber
dagegen ift augenfällig in SIHem, mas ben Soltsdjarafter
roirïlid) angeht, '©s fragt fid) nun, roarum eine bernifche
Sauerneinroanberung nad) fixera, unb nicht umgelehrt,
ftattfanb, roarum bas ©erebe oon ber bäuerlichen Se»
ftimmung bes 23erners unb ber ßanbunluft bes £u3erners
entftehen tonnte, miefo ber Sluffchroung ber tujernifdjen
£anbroirtfd)aft mit ber bernifchen ©inroanberung 3ufammen»
fällt, welche Solle bie ©inroanberung in ber ©egenmari
fpielt unb roeldje 3utunft ihr befd)ieben ift.

Unterfucht man bie Familiennamen unb Heimatorte
ber anfommenben Serner, fo dominieren bie Drüber,
Schangn'auer, fiangnauer, Sumisroalber, ©ggiroiler, ©ris»
miler unb Huttroiler. Da finb bie Samfeier, Fanthaufer,
©erber, Habegger, SBüthrid), Dreier, Stettier, Sal3mann,
fOïinber, fioosli, Sieri, Scheibegger unb anbere. Daneben
tommen 3upferfd)mieb unb Soth 00m Suchholterberg,
Drachfel 00m Simmental ober Siggisberg, oielleicht ein
oerfprengter ©uggisberger oor. Die Hauptmaffe aber tommt
aus ben genannten ©rensgemeinben. ©ine Statiftit exiftiert
nicht, man ift auf eigene Seobadjtungen, oielleicht Sluf=
3eid)nungen eines intereffierten Diafporapfarrers ober ßel)=

rers unb auf bie ungefähre Slbfdfähung nach ber in ben
Solts3ählungstabellen angegebenen 3at)len ber Iujernifchen
Sroteftanten angeroiefen. Die geringe 3al)l non Stäbtern,

Seamten unb etma aargauifchen ©ren3beroobnern abge3ählt,
bleiben fd)öhungsmeife immerhin menigftens 8000 Serner»
bauern.

Sichtet matt ein Sluge auf bie Semegung ber emmen»
talifchen Sergbeoölterung, fo mirb man inne, bah bie SIus»
roanberer durchaus nicht nur die lu3ernifd)en ©emeinben
auffuchten, fonbern die ©egenben ber einträglichen £anb=
roirtfehaft in ber beutfdjcn Sd)toei3 überhaupt, in hohem
Stahe, mehr nod) als den 5\anton £u3ern, die "iltntsbejirle
des bernifchen Slittellanbes. SBollte man die Sorbergler
in den SIemtern Fraubrunnen, Sern=£anb, Unterburgborf,
SBangen und £aupen 3äl)Ien — im legten be3m. die ©uggis»
berger —, man täme auf eine orbentlid) höhere 3iffer
als in den lusernifdjen Slnfieblungsgebieten. ©in Slid in
Schulrobel, Steuerregifter, Kirchhöfe 3eigt, bah die ©turnen»
taler überall oertreten find, ©eroöhnlidj madjt fidfi bie
Seroegung fo: Oefonomifdj nicht all3U fdjmache, aber 3äh=

hörige junge Sauern oerlaffen ihre Heimat, bie ni^t Saum
genug 3U111 £eben bietet, taufen einem lanbmüben, ober
tinberlofen, ober oerfdjulbeten Untertanbsbauern bas f^öne
©ut ab, oerbeffern, mas 3U oerbeffern ift unb oerfuchen,
bas 3iel aller Sauern 3U erreichen .— erft den Schulben
3U entrinnen unb menn möglich fdjon felbft reich' 3U merben,
ober bod) dem Sohne bie 3Bege ba3U 3U ebnen. Suf biefe
SBeife geht die eingefeffene Seoölterung teilroeife 3um Sro»
letariat ab, teilroeife 3um Seamtentum unb 3U den geiftigen
Serufen, mährend bie obern Se3irte unmittelbar menig
Sïaterial 311 biefen lanbftüchtigen klaffen liefern. Sach'
einer ©eneration gehen oie unglücklichen ober fchroachen
ober befonbers intelligenten ©lenrente ber ©inroanberer eben»

falls biefen 2Beg der ©ingefeffenen. (Sihluh folgt.)
HM

Der Ritter oon Regerten. i)
S>u Sditoj) ju Siegelten ber Surmtoart rief: r-' *

„£err Slitter, aufgepaßt!" — $er aber fif)tief.

©r rüttelt ihn: „fjatto! Sßom Steg herauf
©in fonbcrlichcr @chmarm nnb Sriegerhauf !"

Ser Slitter behnt fich : „Sa§ ihn, guter Sltonn,
S3cit ber bem ©chlöfstcin nid)t§ mehr fehaben fonn!
Sfein §uf im Stall unb gajl unb Scheuer teer.
Qch mühte nicht, maê ba 31t hoten mär'."
®ie Slitter reiten grüßenb burch ba§ Dor,
®en Sct)itb, gefenft, unb einer tritt t)eröor:
„S55ir finb ant giet. ©rmattet §anb unb guh-
®etn §errn gu Stegerten üietfehönen ©ruh!"
®er aber fragt: „SBoher?" — Unb jener brauf
Schmingt 93öhmen§ Sanner in bie Snft hinauf.

,.Sanft ©eorg! äBa§? Qhr feib bom S3öhmermalb ?"
„®a§ macht, meit ©uer Sïuf fo meit erfcEjaltt

Un§ liegt ber Dürt im finnb mit Blutiger Dat.
®er Sönig ruft. Seib fjelbherr ihm unb 9tat!"
®a lacht ber Slitter : „ffieidjt bie Stechte mir!
Sont fßferbe je|t! Unb — morgen reiten mir!"
®oh at§ fich anbern Dagb, Behelmt, beringt,
®ie teile Söühmenfhar §u Stoffe fhmingt,
®a fi^t ber Slitter rittlings überm Dor,
Qn noüer SBehr, unb bonnert laut herbor:
„Stach lähmen — auf!" Unb ftöjjt inä SSüffelhorn
Unb juett in§ SOtäuerlein ben btanten Sporn.
@t pantfht unb treibt, er peitfht unb fuhtelt fhmer,
2ll§ ob bab fbtäuerlein fein Schlachtruf) mär'.
®ie Sühtnen rätfein. — ffälbhüh einer fc£)rcit :

„•herr Slitter, ©urem ©aule gehtâ ju meit!

ütehmt meinen h'er!" — ®ie Slntmort tant fogleih: *

©in Sprung bom SBall unb „®ant, §err Slitter, Such!" —
Sie sogen au§. §ell tlang ber Börner Don,
Unb furj banadj, ba ftob ber.Dürt babon.

§an§ 2Bagncr.

1) ber ©age ait§ Suftingerê „SSe^ner @^roni£".
SBcrgfettfje iit Kummer 39 ber „ferner Söo^e" ben 9tuffa^ ,,.f»eimatfunbe".
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jeher ein lebhafter Verkehr stattfand, der namentlich im
Napfgebiet zu einheitlich interkantonalem Sennenverkehr
führte, so ist die Sprachgrenze nicht allein aus dem natür-
lichen Sperrkamm zu erklären. Vielmehr muh der Haupt-
gründ in der Wirkung politischer Verhältnisse gesucht werden.
Wenn wir hören, datz im Jahr 1336 Willisau einer Bern-
burgerin, der Gräfin von Valangin, gehörte, wenn wir
1375 noch den im Bantigergebiet heimischen und begüterten
Peter von Thorberg als Vogt der österreichischen Entli-
bucher finden, zwei Beispiele aus zahllosen andern, so läßt
sich erkennen, wie die Machtsphären beider Stadtrepubliken
nach ihrer innewohnenden Expansionskraft wuchsen, bis ihre
Leiber aneinander stießen, nicht an natürlichen Wachstums-
grenzen, sondern dort, wo ihnen der andere Halt gebot.
Zweifellos liehen sich so viele sogenannte natürliche Grenzen
herausfinden, als es Wasserläufe und Bergkämme gibt,
wenn sie nur irgendwie Verkehrs- oder volksscheidend sind.
Wenn die Kantonsgrenzen heute s o und nicht anders liegen,
so ist ihr Zusammenfallen mit den Grenzhöhen aus dem
Kräfteverhältnis der zwei Republiken, das freilich auch durch
die verkehrszentrische Lage der heutigen Hauptstädte für
ihre Gebiete mitbedingt war, zu erklären, nicht aber aus
ethnographischen Gründen, so dah eine jede Stadt die ihr
verwandten Bevölkerungen an sich geschlossen hätte. Die
Städte schufen sich durch ihre ökonomische, politische, sprach-
liche, kirchliche Einwirkung diese verwandten Landbevölke-
rungen erst im Lauf ihrer Herrschaft. Im gleichen Grade,
wie dieser Anschluh an die Stadt wuchs, bildeten sich die
Sprachgrenzen und alle kantanalen Eigenheiten. Dah beide
Bevölkerungen durchaus eins sind und erst durch städtischen
Einfluh zwei wurden, geht nicht nur aus einer Reihe gleich-
lautender Flur- und Ortsnamen, sondern auch aus einer
Anzahl in beiden Kantonen vorkommenden Geschlechtern
hervor. Einer Kalchteren in der Gemeinde Rüegsau entspricht
die Kalchtaren bei Menznau, einer Dreien in Heimiswil
„das Dreien" ebenfalls in Menznau; Namen wie Adelboden,
Langnau, Buchen, Höh. Höch oder Höhe wiederholen sich

in beiden Gebieten mehrmals. An Familiennamen, Müller,
Meier und andere gemeindeutsche Berufstitel ausgeschlossen,
sind unter andern beidkantonig: Egli, Bieri, Krähenbüh!
(luzernisch Krejenbühl). Sommer und Derendinger.

Soviel einleitend über die grundsätzlichen Vergleichs-
punkte beider Gebiete. Es ergibt sich allgemein, dah
der größte Unterschied in der kirchlichen Zugehörigkeit,
ein geringer in Sprache und Sitte, daneben verschiedene
rein durch Politik und Gesetzgebung der Vergangenheit
gewordene, nur oberflächlich haftende. Die Gleichheit beider
dagegen ist augenfällig in Allem, was den Volkscharakter
wirklich angeht. 'Es fragt sich nun, warum eine bernische
Bauerneinwanderung nach Luzern, und nicht umgekehrt,
stattfand, warum das Gerede von der bäuerlichen Be-
stimmung des Berners und der Landunlust des Luzerners
entstehen konnte, wieso der Aufschwung der luzernischen
Landwirtschaft mit der bernischen Einwanderung zusammen-
fällt, welche Rolle die Einwanderung in der Gegenwart
spielt und welche Zukunft ihr beschieden ist.

Untersucht man die Familiennamen und Heimatorte
der ankommenden Berner, so dominieren die Trüber,
Schangnauer, Langnauer, Sumiswalder, Eggiwiler, Eris-
wiler und Huttwiler. Da sind die Ramseier, Funkhäuser,
Gerber, Habegger, Wüthrich, Dreier, Stettler, Salzmann,
Minder, Loosli, Vieri, Scheidegger und andere. Daneben
kommen Kupferschmied und Roth vom Buchholterberg,
Trachsel vom Simmental oder Riggisberg, vielleicht ein
versprengter Guggisberger vor. Die Hauptmasse aber kommt
aus den genannten Grenzgemeinden. Eine Statistik existiert
nicht, man ist auf eigene Beobachtungen, vielleicht Auf-
Zeichnungen eines interessierten Diasporapfarrers oder Leh-
rers und auf die ungefähre Abschätzung nach der in den
Volkszählungstabellen angegebenen Zahlen der luzernischen
Protestanten angewiesen. Die geringe Zahl von Städtern,

Beamten und etwa aargauischen Grenzbewohnern abgezählt,
bleiben schätzungsweise immerhin wenigstens 3660 Berner-
bauern.

Richtet man ein Auge auf die Bewegung der emmen-
talischen Bergbevölksrung, so wird man inne, dah die Aus-
wanderer durchaus nicht nur die luzernischen Gemeinden
aufsuchten, sondern die Gegenden der einträglichen Land-
wirtschaft in der deutschen Schweiz überhaupt, in hohem
Maße, mehr noch als den Kanton Luzern. die Amtsbezirke
des bernischen Mittellandes. Wollte man die Vorbergler
in den Aemtern Fraubrunnen, Bern-Land, Unterburgdorf,
Wangen und Laupen zählen — im letzten bezw. die Euggis-
berger —, man käme auf eine ordentlich höhere Ziffer
als in den luzernischen Ansiedlungsgebieten. Ein Blick in
Schulrodel, Steuerregister, Kirchhöfe zeigt, dah die Emmen-
taler überall vertreten sind. Gewöhnlich macht sich die
Bewegung so: Oekonomisch nicht allzu schwache, aber zäh-
holzige junge Bauern verlassen ihre Heimat, die nicht Raum
genug zum Leben bietet, kaufen einem landmüden, oder
kinderlosen, oder verschuldeten Unterlandsbauern das schöne
Gut ab, verbessern, was zu verbessern ist und versuchen,
das Ziel aller Bauern zu erreichen,— erst den Schulden
zu entrinnen und wenn möglich schon selbst reich zu werden,
oder doch dem Sohne die Wege dazu zu ebnen. Auf diese
Weise geht die eingesessene Bevölkerung teilweiss zum Pro-
letariat ab. teilweise zum-Beamtentum und zu den geistigen
Berufen, während die obern Bezirke unmittelbar wenig
Material zu diesen landflüchtigen Klassen liefern. Nach
einer Generation gehen die unglücklichen oder schwachen
oder besonders intelligenten Elemente der Einwanderer eben-
falls diesen Weg der Eingesessenen. (Schluß folgt.)
»»» ------

ver lîitter von vegerten. i)
Im Schloß zu Aegerten der Turmwart rief: T '

„Herr Ritter, aufgepaßt!" — Der aber schlief.

Er rüttelt ihn: „Hallo! Vom Steg herauf
Ein sonderlicher Schwärm und Kriegerhauf!"
Der Ritter dehnt sich: „Laß ihn, guter Mann,
Weil der dem Schlößlcin nichts mehr schaden kann!

Kein Huf im Stall und Faß und Scheuer leer.
Ich wußte nicht, was da zn holen wär'."
Die Ritter reiten grüßend durch das Tor,
Den Schild gesenkt, und einer tritt hervor:

„Wir sind am Ziel. Ermattet Hand und Fuß.
Dem Herrn zu Aegerten vielschönen Gruß!"
Der aber fragt: „Woher?" — Und jener drauf
Schwingt Böhmens Banner in die Luft hinauf.

,^Sankt Georg! Was? Ihr seid vom Böhmerwald?"
„Das macht, weil Euer Ruf so weit erschallt!

Uns liegt der Türk im Land mit blutiger Tat.
Der König ruft. Seid Feldherr ihm und Rat!"
Da lacht der Ritter: „Reicht die Rechte mir!
Vom Pferde jetzt! Und — morgen reiten wir!"
Doch als sich andern Tags, behelmt, beringt,
Die kecke Böhmenschar zu Rosse schwingt,

Da sitzt der Ritter rittlings überm Tor,
In voller Wehr, und donnert laut hervor:
„Nach Böhmen — auf!" Und stößt ins Büffelhvrn
Und zuckt ins Mäuerlein den blanken Sporn.
Er pantscht und treibt, er peitscht und fuchtelt schwer,
Als ob das Mäuerlein sein Schlachtrvß wär'.
Die Böhmen rätseln. — Plötzlich einer schreit:
„Herr Ritter, Eurem Gaule gehts zu weit!
Nehmt meinen hier!" — Die Antwort kam sogleich: '
Ein Sprung vom Wall und „Dank, Herr Ritter, Euch!" —
Sie zogen aus. Hell klang der Hörner Ton,
Und kurz danach, da stob der. Türk davon.

Hans Wagner.

Nach der Sage aus Justingers „Berner Chronik".
Vergleiche in Nummer 39 der „Berner Woche" den Aufsatz „Heimatkunde",
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