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104 DIE BERNER WOCHE

©latner folgenberma&en beten: „0 beiger öerr, Sunt ffri»
boli, bu trüraer lanbesmann, ift Diefes Innb bt)it eigen, fo
bilfs uns mit eren (t£ï)rcn) bljan." Dem Seinbe aber
ruft bas Bieb äu: „Uno Dtjn guoter bnrnift unb all bijn
tjfengtoanb, bas rnuoft bu fjiit bie laffen uiol in St.'fïriDlis
lanb." Sluf ben 6. SRät3 fällt aud) bas ffrrûblingsféft. Die
©larnerïinber 3iel)en mit S3apierlaternen, roelcbe bas 53ilb
bes heiligen jfrribolin fdjmiiden, buret) Die Strafjen oer Dör»
fer unb friitjer brannten fie auf allen £öben jfrrübiings»
feuer an. St. fffribolimstag gilt eben and) als Dermin für
bas SBinterenbe. Stuf ben 6. SLRärp fällt oielerorts Das

©genannte üictjterfcf)raernmen. Stuf ein S3rett ober in boble
Stäben toerben Siebter geftedt (5\er,jen, ftienfpäne, Stroh»
roifdje k.) unb brennet© ein fliehendes SBaffer, 3. 53. Den

Dorfbadj, binuniergelaffen. Die 3naben begleiten bie Bidjter
mit 3ubel unb ©efang. Offenbar banbelt es fi-dj biet auch
um eine Slerabfchiebung ber langen buntlen SBintertage, an
roeldjen fo oiet Siebt gebrannt toerbett mufjte. 3tt SBinter»
ttjur fetjten Die ftnaben friitjer mit bunten Siebteben befteette
Schiffdjen ins SBaffer. Saut Slrdjio für S5oItstunbe oon,
1902 tourbe in ben ttjur g auifdjen Dörfern 3slifon, ©adj»

nang unb Sefiton bief-es Bidjterfdjtoemtnen am Sonntag
Sät are pr-atti3iert unb besljalb fagt man biefem Dort

„Biedjtlifunntig". ©s tuurbeit Herne taitnene Sdjiff»
eben mit brennenden ftersen bett 53ad) binuntergelaffen unb
ba3it fangen bie 3slifer S3uben:

„giiiiu, be SJiicI) bräunt!
b'©üdjtiiiger fjatib e ajönnt,
b'Ëbefifev tljonb e toieber tüfetje
Sliit d(frotte unb ftröfdjc."

Der ©regortag, 12. SJtär3, mar in oergangenen
3'eiten oielerorts ber Sdjulfefttag, an roeldjem ber foge»

nannte Schülerbifdjiof ernannt tourbe, „©regörleit" nennt

man im ffridtal eine auf Den 12. 9Jtftr3 fallende itnabenluft»
barfeit mit Datt3, Spiel unb ©ffen.

Slm 17. 5RäT3 ift ber ©ertrubentag. Die heilige ©er»
trüb foil bie Dod)ter tfîipins oon Banden unD Slebtiffin Des

.Ulofters Stioellas getoefen fein. Sie toar 53efd)iit3erin ber

Steifenden, ber Sinnen urtb Der ©röber unb. ftarb irn 3ai)re
659. Stuf bie Seilige gingen niete 3üge ber tjeibnifdjen f?reia
übet unb ©rimm fagt: „©ertrub gleicht auch barin Der

fffr-eia, bafj fie bie Seelen ber Slbgefthiebenen in ber erften
Stad)t beherbergt. Der ©ertrubentag ift Dermintag für
oerfdjiebeue Drühlingsarbeiten. Stach altem 53ernerglauben
foil man SOtangoIb unb „©brat" fäen, bas machte befonbers

gern, unb ber fiuserner meint: „©ertrub fait 3ibele unD

©brat." Slm ©ertrubentag foil man toader SBaffer trinten,
fo fdjabi bas SBaffer einem bas ganse 3abr nicht. Sin

biefem Dag follen fich auch- bie SBaffertiere oereinigen. SBeil

um biefe 3eit bie S3 leiten toieber aus3ufliegen beginnen, fagen
Die 3tn!er: „©ertrub, 3ofeph (19. SRäq) braue Seut, fie

inachen uns Die 53ienen frei." Der Stallte ©ertrub foil
aus Dem alten „©utta" ober „©uotta" abftammen.

Slm 3ofepl)tag, 19. 9Rär3, hört Das „Sidjten" auf,
ö. h- bas Slrbeiten beim Sicht, bas mit Dent SRidjiaelistag,
29. September, begonnen hatte. Deshalb fiel bas oben

bereits ermähnte- flidjterfcb-toeinmen oielerorts auf bett 19.

SRöq, -3. 53. im Slargau-. 3m itanton SBallis ift Der 3o|'epl)=

tag ©emeinbetermintag.
3n ber 53olts!unbe fpielt auch ber 25. SRär3 eine Stolle,

SRariä 53 e r tü n b i g un g. ©imnal ift ber 25. SJtät3

SBetterlostag. „3ft SStaria SSerttinbigung hell Unb llar,
fo folgt ein gutes 3ahr." 3n ßaufattne afj man an SRariä

53ertiinbigii,ng toeilaitb befonbere Heine 51udjen unD trug
beim Säuten ber grofjen ©lode ber 5lathebrale allerlei
fjrühlingsfamen in ber Dafche, in bem ©lauben, bafj fie

dadurch befonbers feimfräftig mürben. Slm 53orabend oor
SRariä 53-erfünbigung toar in früheren 3ahrbunb-erten bie

fogenannte Stomfahrt ober ber SRufeggumgang in Bibern
ûblid). ©s toar -eine grofje, feierliche Droseffion burd) bie

Stabt auf ben hödjften 53unft ber alten Sefeftigungen, mie

Dobler in feinem Sluffah „Slltfchtoeijerifdje ©emeinbefefte"
(itleine Sdjriften oon fl. Dobler) mitteilt. Schon 1252
mar burd) Slatsbefdjlufe beftimmt morben, b-afj an Der S3ro=
3effion bie gan3e ©eiftlichteit ber Stabt unb bei 53uf?e aus
febem Saufe tniitbeftens eine Derfoit teilnehmen rntiffe. Hm
bie flRitte bes 15. 3al)Thunberts nahmen oft 3—500 SJriefter
an Dem Hni3ug teil, u. a. mehrmals aud) Stittaus oon ber
fffliie. Die ©eiftlichteit unb bie Slrmen m-urben auf Staats»
loften mit gifd) unb SBeitt beroirtet. Der Staute Stomfahrt
mirb barauf jurüdgeführt, bah bie S3ro3effion mit päpft»
liehet ©rlaubnis an Die Stelle einer SBallfahrt nach- Stom
getreten fei, roelche Die 53iirger nach einer geuersbrunft
um bie 5tRitte bes 13. 3ahrf)unberts gelobt hatten, um
für bie 3ufunft ähnliche ©efahren ab3umenbeit. -t.

— —

Sagen aus bem 33enter*£anb.
Slus bent S3olfsntunbe gefammelt oon ©eorg 51 ü ff er.

Der reiche Hhrmadjer.
3n 53iel mofjnte ein reicher, geisiger Hhrmadjer,

Dljornas Häftli. Sin einem falten SBinterabeitb trat ein
3itternbes SRütterlein in fein" 3immer unb bat, fid) am
Ofen ermannen 3« bürfeit. Slllein er jagte fie in Die Stad)t
hinaus. 53eoor fie ging, fpradj fie 3ur fdjönen SBanbuhr:
„Du hier?" Slus ihr antmortete ein Stimmdjen: „3a,
liebe SRutter." Hub 311 Dljotnas gem-anbt: „SBarum fdjidft
bu meine SRutter fort? Deuer mirft Du's be3ahlen. 3d) mar
Dein guter (Seift. 3e(jt lafj mich frei, benn id) mufj meine
SRutter fchühen." 53ermunbert fdjaute fid) Der Hhrmadjer um.
Das SBeib mar oerfdjtounbeit.

SBi-e nun aud) ber 3obolb in ber Hfjr um Freiheit bat,
ber SReifter toollte ihn beljaltett, bis er ihm einen Sdjatj
entbedt. Da oerteaute ihm etnft Der 3leine: „3n ber Steu»

jal)rsn-ad)t mufft bu in ©rladj beim erften ©lodenfdjlage
unter ber fiinbe graben. Stimm mich mit, fo faitn id) bir
helfen." — Slnt Siloefter ruberte et nad) ©rladj-, Die Hljr
forgfam oerpadt. ©s mar eine roi-lbe Stad)t, unb Dljomas
mattete unter ber fiinbe. Die 3eit rüdte heran — bodj ba
oermirrten fidj bie 3eiger. Httrulje plagte ihn — Der erfte
Sdjlag ertönt. Dhomas fdjmettert bie Hljr 311 53oben; fie
3erfd)ellt an einem Steine, ©r fängt an 3U graben. Da
fiftelt -ein Stimmlein bapott: „Du liefeeft tnidj los. 3efjt
bin idj hier." Der 3oboIb toar nirgettbs 311 feljen. Der
Sdjahgräber grub umfoitft. — S3ott nun an oerliefj ihn
bas ffiliid, unb in feinen grauen Dagen mufjte auch er gleid)
jenem SBeiblein betteln gehen.

Die g e i 3 i g e 53 a u e r n f r a u.

3m S3fifternhaus oon ©riinenmatt lebte oor 3al)reit
eine böfe, gei3ige S3auernfrau, Die grob mit ihrem ©efinbe
umging. Sie blies 'im 53erftedten immer Die Stible ab ber

SRildj in Die Säumeldjter; Hitedjt unb 3ungfrauen befamen

nur blaue-n 3U trinten, aber Die Sdjm-eine ben Stahm.
Sticht lange, fo. batten's Die itnedj-te erlidt, unb fie

fluchten Der Sitten, menn fie nur etoig bafiir büfjeiwttüfjte.
Slls fie geftorben toar, hörte man seitmeilig eine Sau im
Drog gluntfdjen; toie man aber in Den Stall trat, oer»

fdjtoanb fie.
Der SReiiteibige.

3n OrputtD lebte ein SRaitn, ber falfdj-e ©ibe gegen

ffiott fdjtour unb nidjt an ihn glaubte. 53ei feinem Saufe
mar ein Schopf, too ein SRäDdjeu S0I3 holen follte, aber

fich fiirdj-tete, toeil Die Beute fagten, menn ber SReineibige

geftorben fei, mitffe -er rnieoer 3urüdfehren. 53alb barauf
mar 1er eine Beidj-e. St od) am Dage Der 53eerbiguitg, als Das

SRäbdjen toieber im Schöpfe mar, hörte es toeidje Dritte
herantappen, ©s fuhr 3U|ammen. ©in fdjmar3er önitD mit
brennenben Slugeti tarn auf es 3U. ©s lief fort. Hnb feitfjer
fah man ihn immer in ©eftalt Des sottigen £nmbes jurüd»
lehren.
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Glarner folgendermaßen beten: „O helger Herr, Sant Fri-
doli, du trüwer landesmann, ist dieses land dim eigen, so

hilfs uns nnt eren (Ehren) bhan." Dem Feinde aber
ruft das Lied zu: „Und dyn guoter harnist und all dim
psengwand, das niuost du hüt hie lassen wol in St.Fridlis
land." Auf den 6. März fällt auch das Frühlingsfest, Die
Glarnerkinder ziehen mit Papierlaternen, welche das Bild
des heiligen Fri'dolin schmücken, durch die Straßen der Dör-
fer und früher brannten sie auf allen Höhen Frühlings-
feuer an. St. Fridolinstag gilt eben auch als Termin für
das Winterende. Auf den 6. März fällt vielerorts das
sogenannte Lichterschwemmen. Auf ein Brett oder in hohle
Rüben werden Lichter gesteckt (Kerzen, Kienspäne, Stroh-
wische w.) und brennend ein fließendes Wasser, z. B. den
Dorfbach, hinuntergelassen. Die Knaben begleiten die Lichter
mit Jubel und Gesang. Offenbar handelt es sich hier auch

um eine Verabschiedung der langen dunklen Wintertage, an
welchen so viel Licht gebrannt werden mußte. In Winter-
thur setzten die Knaben früher mit bunten Lichtchen besteckte

Schiffchen ins Wasser. Laut Archiv für Volkskunde von.
1902 wurde in den thurgnuischen Dörfern Jslikon, Gach-

nang und Kefikon dieses Lichterschwemmen am Sonntag
Lätare praktiziert und deshalb sagt man diesem dort
„L ie ch t I is u n n t i g". Es wurden kleine tannene Schiff-
chen mit brennenden Kerzen den Bach hinuntergelassen und
dazu sangen die Jsliker Buben:

„Fürio, de Buch bräunt!
d'Gvchliuger Hand e uzönnt,
d'Chefiker thond e wieder lösche
Mit Chrntte und Frösche."

Der Gregortag, 12. März, war in vergangenen
Zeiten vielerorts der Schulfesttag, an welchem der söge-

nannte Schülerbischof ernannt wurde. „Eregörlen" nennt

man im Fricktal eine auf den 12. März fallende Knabenlust-
barkeit mit Tanz, Spiel und Essen.

Am 17. März ist der Eertrudentag. Die heilige Ger-
trud soll die Tochter Pipins von Landen und Aebtissin des

Klosters Nivellas gewesen sein. Sie war Beschützerin der

Reisenden, der Armen und der Gräber und starb im Jahre
699. Auf die Heilige gingen viele Züge der heidnischen Freia
über und Grimm sagt: „Gertrud gleicht auch darin der

Freia, daß sie die Seelen der Abgeschiedenen in der ersten

Nacht beherbergt. Der Gertrudentag ist Termintag für
verschiedene Frühlingsarbeiten. Nach altem Bernerglauben
soll man Mangold und „Chrut" säen, das wachse besonders

gern, und der Luzerner meint: „Gertrud säit Zibele und
Chrut." Am Eertrudentag soll man wacker Wasser trinken,
so schade das Wasser einem das ganze Jahr nicht. An
diesem Tag sollen sich auch die Wassertiere vereinigen. Weil
um diese Zeit die Bienen wieder auszufliegen beginnen, sagen

die Imker: „Gertrud, Joseph (19. März) brave Leut, sie

machen uns die Bienen frei." Der Name Gertrud soll

aus dem alten „Gutta" oder „Guotta" abstammen.
Am Josephtag, 19. März, hört das „Lichten" auf,

d. h. das Arbeiten beim Licht, das mit dem Michaelistag,
29. September, begonnen hatte. Deshalb fiel das oben

bereits erwähnte Lichterschwemmen vielerorts auf den 19.

März, z. B. im Aargau. Im Kanton Wallis ist der Joseph-

tag Eemeindetermintag.
In der Volkskunde spielt auch der 25. März eine Rolle,

Mariä Verkündigung. Einmal ist der 25. März
Wetterlostag. „Ist Maria Verkündigung hell und klar,
so folgt ein gutes Jahr." In Lausanne aß man an Mariä
Verkündigung weiland besondere kleine Kuchen und trug
beim Läuten der großen Glocke der Kathedrale allerlei
Frühlingssamen in der Tasche, in dem Glauben, daß sie

dadurch besonders keimkräftig würden. Am Vorabend vor
Mariä Verkündigung war in früheren Jahrhunderten die

sogenannte Romfahrt oder der Museggumgang in Luzern
üblich. Es war eine große, feierliche Prozession durch die

Stadt auf den höchsten Punkt der alten Befestigungen, wie

Tobler in seinem Aufsalz „Altschweizerische Gemeindefeste"
(Kleine Schriften von L. Tobler) mitteilt. Schon 1252
war durch Natsbeschluß bestimmt worden, daß an der Pro-
Zession die ganze Geistlichkeit der Stadt und bei Buße aus
jedem Hause mindestens eine Person teilnehmen müsse. Um
die Mitte des 15. Jahrhunderts nahmen oft 3—599 Priester
an dem Umzug teil, u. a. mehrmals auch Niklaus von der
Flüe. Die Geistlichkeit und die Armen wurden auf Staats-
kosten mit Fisch und Wein bewirtet. Der Name Romfahrt
wird daraus zurückgeführt, daß die Prozession mit päpst-
licher Erlaubnis an die Stelle einer Wallfahrt nach Rom
getreten sei, welche die Bürger nach einer Feuersbrunst
um die Mitte des 13. Jahrhunderts gelobt hatten, um
für die Zukunft ähnliche Gefahren abzuwenden. -t.
»»» ' »>»

Sagen aus dem Berner-Land.
Aus dem Volksmunde gesammelt von Georg Küffer.

Der reiche Uhrmacher.
In Viel wohnte ein reicher, geiziger Uhrmacher,

Thomas Kästli. An einem kalten Winterabend trat ein
zitterndes Mütterlein in sein Zimmer und bat, sich am
Ofen erwärmen zu dürfen. Allein er jagte sie in die Nacht
hinaus. Bevor sie ging, sprach sie zur schönen Wanduhr:
„Du hier?" Aus ihr antwortete ein Stimmchen: „Ja,
liebe Mutter." Und zu Thomas gewandt: „Warum schickst

du meine Mutter fort? Teuer wirst du's bezahlen. Ich war
dein guter Geist. Jetzt laß mich frei, denn ich muß meine
Mutter schützen." Verwundert schaute sich der Uhrmacher um.
Das Weib war verschwunden.

Wie nun auch der Kobold in der Uhr um Freiheit bat,
der Meister wollte ihn behalten, bis er ihm einen Schatz
entdeckt. Da vertraute ihm einst der Kleine: „In der Neu-
jahrsnacht mußt du in Erlach beim ersten Glockenschlage
unter der Linde graben. Nimm mich mit, so kann ich dir
helfen." — Am Silvester ruderte er nach Erlach, die Uhr
sorgsam verpackt. Es war eine wilde Nacht, und Thomas
wartete unter der Linde. Die Zeit rückte heran — doch da
verwirrten sich die Zeiger. Unruhe plagte ihn — der erste

Schlag ertönt. Thomas schmettert die Uhr zu Boden; sie

zerschellt an einem Steine. Er fängt an zu graben. Da
fistelt ein Stimmlein davon: „Du ließest mich los. Jetzt
bin ich hier." Der Kobold war nirgends zu sehen. Der
Schatzgräber grub umsonst. — Von nun an verließ ihn
das Glück, und in seinen grauen Tagen mußte auch er gleich

jenem Weiblein betteln gehen.

Die geizige Bauernfrau.
Im Pfisternhaus von Grünenmatt lebte vor Jahren

eine böse, geizige Bauernfrau, die grob mit ihrem Gesinde

umging. Sie blies im Versteckten immer die Nidle ab der

Milch in die Säumelchter; Knecht und Jungfrauen bekamen

nur blauen zu trinken, aber die Schweine den Nahm.
Nicht lange, so hatten's die Knechte erlickt, und sie

fluchten der Alten, wenn sie nur ewig dafür büßen müßte.
Als sie gestorben war, hörte man zeitweilig eine Sau im
Trog gluntschen; wie man aber in den Stall trat, ver-
schwand sie.

Der Meineidige.
In Orpund lebte ein Mann, der falsche Eide gegen

Gott schwur und nicht an ihn glaubte. Bei seinem Hause

war ein Schöpf, wo ein Mädchen Holz holen sollte, aber

sich fürchtete, weil die Leute sagten, wenn der Meineidige
gestorben sei, müsse er wieder zurückkehren. Bald darauf
war ier eine Leiche. Noch am Tage der Beerdigung, als das

Mädchen wieder im Schöpfe war, hörte es weiche Tritte
herantappen. Es fuhr zusammen. Ein schwarzer Hund mit
brennenden Augen kam auf es zu. Es lief fort. Und seither

sah man ihn immer in Gestalt des zottigen Hundes zurück-

kehren.
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