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158 DIE BERNER WOCHE

Räu feranippe in Sdnuendi.

lid) bedeutenderes Dorf entftanb, feine durchlaufende Sah»
ftaahe neues SBirtfdjaftsIeben weifte, fein Ser g m erf golbene
todjähc aus bent Sobeu taub erfe, fo formte aud) fein beroor»
ragenber unb bominierenber Sauptort mit eigener Rirdjc
entfteben. Die Rirdjfpiele bes blühenden Unterlandes, Silter»
fingen, Dbun unb Steffisburg, wie auf ben begiinftigteren
ioodjebenett im Düben unb Sorbett tu Sigriswil unb Sd)war»
3enegg, teilfen (id) in Serrfdjaft unb Sefih bes Serglaubs
am Slumen. 2BirtfchaftIi<h aber feifeite bie Segirfsftabt
Dbun mit ibreit Slärfteu, ©ewerbebetrieben, il)rem fremden»
unb Anrieben feit alfers bas arme Sergoolf mit 1000
.Reffen an fid). Hngeftört unb unoeränbert blieb bas £e=
ben unb ©efdjid ber Sergbörfcben fo bis cor faum einein
Slenfcbenalter. 901 od)te bie herbe Socbtanbsnatur ibnen audi
nur fpärlidfen Ifnterbalt fpenben, mod)ten llaturfataftropbeu,
wie bas furchtbare Schroetter bes 25. 3tili 1907, manchem
bie grüdjte jahrelanger Srbcit in furgen Stunden oernid)fen,
ber gäbe Serner Sauer arbeitete weiter, litt weiter, bofftc
weiter, SRit unentwegt gäber Scbaffensfraft würben bie
gelber wieber befteltt, bie Strafen unb SBege wieber in=

itanb gefeht, bie Spuren ber ©rbfdjlipfe getilgt, Gangfam
erwudjfen aud) mebr ©enteingefübl, ©itergie unb Datfraft,
als gu Seginn biefes 3abrbunberts Sngeicbcn frifd>en Oe»

bens auftauchten.
(Srortfehung folgt.)

Sliis einem ölten (£I)orgerttf>t5mamtal.
Son Starrer S. 3 o f;.

Sor ungefähr fünfgig 3abren würben bie ©borgeriebfe
aufgehoben, bie in ben 3eiten ber "Reformation entftanben
waren. 3ebes ©borgeridjt bejtanb aus dem Drtspfarrer,
einigen angefebenen Siirgern unb ben „Sehnlichen", bie
bie Rriminalfälle ausgufpionieren unb aitgugeigen hatten.

Diefem (Sborgeridjt tant bas Urteil in ber „niedereren
©eridftsharbeit", ben Heineren Sergeben gu, während über
gröbere Sünbcr ber Ganboogt ober bie gnädigen Serren
gu Sern felbft richteten. So war ein feftes Seh ber 3ud)t
unb Ordnung über das gange Ganb ausgebreitet, bas uns
nod) beute geigt, bah die bemifdfe Regierung wohl gu re=

gieren oerftanb. ©erabe durch biefe ©borgeriebte waren bie
gitäbigen Serren aud). jeweilen febr gut über bie Stirn»
mung ihrer Untertanen unterrichtet. 3it ben uns übrig»
gebliebenen ©borgericbismanualen, den Serbanblungsberidjten
biefer ffieridjtsfihungen, finden wir deshalb eine brülle lehr»
reicher Seifpiele über frühere ©ebräuche unb Sitten.

Das g lud) en war bei ftrenger Strafe oerboten, wie
folgende Seifpiele aus bem ©borgericbtsmanual ber Rird)=
gemeinde Seeberg lehren:

„1614 ift Sibilla 3. geftraft worden,
oon wägen bah fie meint, ber SBirt fällt
ihren nod) aller 3ht 3'nacht wpn gän,
unb da ers tritt wällen tbun, fp gfeit,
fp roölte bah ihn ber Donner fchihe."

Sehen biefer dürftig, gornigen grau fin»
ben wir auch fdton bie geftrenge Serrin:
„1620 ift SRargret ©b- beftraff worben,
bah IP gu ihrem ©bemann gfeit, fp wällt,
bah ihn ber Donner ab ber Seubünp
frhüfei."

Diefer Sfludj, „bah bid) der Donner
fdjühi"» findet fid) febr oft und ift wohl
nod) aus ber Seibengeit flammend, wo man
glaubte, bah ©oft Donas den Sünder unb
tîreoler burd) feinen Slih erfd)lage.

Das 913ort „Reher", das bie Ratboliten
einem oom fatbolifcben ©Iauben Rbgefal»
lenen geben, wirb noch 100 3ahre nach
ber Reformation oon Reformierten felbft

(neuRaus=6eiftier ^ sdjimpf empfunden.
„1629 find Daniel Rt. und 3ogeli Sd).

für ©borgerichf b'fdfidt unb ihnen fürgbalte worbe, wie ft)
einanberen ihre ©Item under dem Särb fürgbalte, bah
Daniel gu 3ogeIi gfeit, er fpg eines Räbers Sohn und
3ogeIi gfeit, er fpg eines Sdjälmen Sohn."

Die alte Geibenfchaft ber ©ermanen für Spiel, Dang
unb „Reigeln" fdjeint ben gnädigen Serren in Sern nicht
befonbers gefallen 3U hoben, ©s mag ja oft genug oor»
getommen fein, bah fchon damals einer Saus unb Sof
oerpetelte.

So wirb 1614 3afob G. geftraft: „oott wägen, bah
er teiglet unb mit Starten gefpiett, unb anderen, bie in
fpnern Sus fpielet nit abmanet ein foldjes 3u tbun."

2Bo wäre beute ein 3Birt 3U finden, der fein ©ewerbc
ohne Dang und Spiet treiben tonnte? Das dachte wohl
aud) ber Sßirt oon Söchftetten, „als er oor ©borgericht
b'fdjidt worbe und ihm fürgbalte worbe, bah er immerbar
Dänhern und Spielern Statt unb Stab gäbe. Sat aber
alles gtaugnet unb ift nüt biftraft worbe."

Die Strafen für obige Sergeben lauteten gewöhnlich
3 Dage unb Rächte ©efängnis bei ÜBaffer unb Srot.

©in Sauer gebt in ber Spielleibenfchaft fo weit, bah
er felbft fein Sochgeitsbemb oerliert. Der glüdlicbe ©c»
winner aber wirb angehalten, biefes teure Semd wieber
gurüd3uerftatten.

Den gröhten Deil bes ©borgerichtsmanuals füllen bie
Sittlichteitsbelifte, bie oft febr beiEier fRatur find.

So wirb bem Sauer S3, oorgebalten, „bah er gu
S3pnigen mit einer gmeinen Stäben gäffen, trunten unb
fortft anderer mal mehr ihnen nachgehängelet." ©r ant»
wortet barauf mit bem alten, doch immer nod) modernen
Sprichwort:

Sp bat mir's angetan,
Dah id) ihr nad) müht gan.

Das ©borgericht fdfeint aber non biefer Sutwort nicht
fonberlich erbaut gewefen gu fein, denn ber arnge Sieb»
baber tourbe gu 10 Dag unb Rächt in ©efangenfehaft gelegt.

(Schluh folgt.)

3n ber £aue.
Son ©ruft 3ennp.

(Schlief'.

Die Sonne ging blutigrot hinter dem Oberaarboru
unter. Die ffrirnc wurden bleich, die Reifen oerbüfterten,
die Däler fanten in faites ©ran. ©s wurde rafd) fühl, febr
fühl- ®3ir hatten Sunger, aber unfer fßrooiantberglein lag
unten auf bem Süttentifd); unb ber 3iegenteberfad an ber
SBanb barg feurigen S3ein. 3u dumm. 2Bir hatten für
unfern Serg nur ein fräftiges 3nüni mitgenommen; denn
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lich bedeutenderes Dorf entstand, keine durchlaufende Pah-
strahe neues Wirtschaftsleben weckte, kein Bergwerk goldene
schätze aus den? Boden zauderte, so konnte auch kein hervor-
ragender und dominierender Hauptort mit eigener Kirche
entstehen- Die Kirchspiele des blühenden Unterlandes, Hilter-
fingen, Thun und Steffisburg, wie auf den begünstigteren
Hochebenen im Süden und Norden zu Sigriswil und Schwor-
zenegg, teilten sich in Herrschaft und Besitz des Berglands
am Blumen. Wirtschaftlich aber fesselte die Bezirksstadt
Thun mit ihren Märkte??, Gewerbebetrieben, ihren? Fremden-
und Kurleben seit alters das arine Bergvolk mit 1666
Ketten an sich- Ungestört und unverändert blieb das Le-
ben und Geschick der Bergdörfchen so bis vor kaun? einein
Menschenalter. Mochte die herbe Hochlandsnatur ihnen auch

nur spärlichen Unterhalt spenden, mochten Naturkatastrophen,
wie das furchtbare Hochwetter des 25. Juli 1967, manchem
die Früchte jahrelanger Arbeit in kurzen Stunden vernichten,
der zähe Berner Bauer arbeitete weiter, litt weiter, hoffte
weiter. Mit unentwegt zäher Schaffenskraft wurden die
Felder wieder bestellt, die Straßen und Wege wieder in-
stand gesetzt, die Spuren der Erdschlipfe getilgt. Langsam
erwüchse?? auch mehr Gemeingefühl, Energie und Tatkraft,
als zu Beginn dieses Jahrhunderts Anzeichen frische?? Le-
bens auftauchten.

(Fortsetzung folgt.)

Aus einem alten Chorgerichtsmanual.
Bon Pfarrer S- Jo h.

Bor ungefähr fünfzig Jahren wurden die Ehorgerichte
aufgehoben, die in den Zeiten der Reformation entstanden
waren. Jedes Chorgericht bestand aus dein Ortspfarrer,
einigen angesehenen Bürgern nnd den ,,Heimliche??", die
die Kriminalfälle auszuspionieren und anzuzeigen hatten.

Diesem Chorgericht kam das Urteil in der ,.niedereren
Gerichtsbarkeit", den kleinerei? Vergehen zu, während über
größere Sünder der Landvogt oder die gnädigen Herren
zu Bern selbst richteten. So war ein festes Netz der Zucht
und Ordnung über das ganze Land ausgebreitet, das uns
noch heute zeigt, daß die bernische Regierung wohl zu re-
gieren verstand- Gerade durch diese Chorgerichte waren die
gnädigen Herren auch jeweilen sehr gut über die Stirn-
mung ihrer Untertanen unterrichtet. In den uns übrig-
gebliebenen Chorgerichtsmanuale??, den Verhandlungsberichten
dieser Gerichtssitzungen, finden wir deshalb eine Fülle lehr-
reicher Beispiele über frühere Gebräuche und Sitten-

Das Fluchen war bei strenger Strafe verboten, wie
folgende Beispiele aus dem Chorgerichtsmanual der Kirch-
gemeinde Seeberg lehren?

„1614 ist Sibilla I. gestraft worden,
von wägen daß sie meint, der Wirt sollt
ihren noch aller Zyt Z'nacht wyn gän,
und da ers nitt wöllen thun, sp gseit,
sy wölte daß ihn der Tonner schiße."

Neben dieser durstig, zornigen Frau fin-
den wir auch schon die gestrenge Herrin:
„1626 ist Margret Ch. bestraft worden,
daß sp zu ihrem Ehemann gseit, sp wollt,
daß ihn der Tonner ab der Henbünp
schüßi."

Dieser Fluch, ,,daß dich der Tonner
schüßi", findet sich sehr oft und ist wohl
noch aus der Heidenzeit stammend, wo man
glaubte» daß Gott Donas den Sünder und
Frevler durch seinen Blitz erschlage-

Das Wort „Ketzer", das die Katholiken
einen? vom katholischen Glaubei? Abgefal-
lenen geben, wird noch 166 Jahre nach
der Reformation von Reformierten selbst

m-..y-u5-6-i5i-, > ^ Schimpf empfunden.
„1629 sind Daniel M. und Jogeli Sch.

für Chorgericht beschickt und ihnen fürghalte worde, wie sy
einanderen ihre Eltern under dem Härd fürghalte, daß
Daniel zu Jogeli gseit, er syg eines Kätzers Sohn und
Jogeli gseit, er spg eines Schälmen Sohn."

Die alte Leidenschaft der Germanen für Spiel, Tanz
und „Keigeln" scheint den gnädigen Herren in Bern nicht
besonders gefallen zu haben- Es mag ja oft genug vor-
gekommen sein, daß schon damals einer Haus und Hof
verpetelte.

So wird 1614 Jakob L. gestraft: „von wägen, daß
er keiglet und mit Karten gespielt, und anderen, die in
spnem Hus spielet nit abmanet ein solches zu thun "

Wo wäre heute ein Wirt zu finden, der sein Gewerbe
ohne Tanz und Spiel treiben könnte? Das dachte wohl
auch der Wirt von Höchstetten, „als er vor Chorgericht
b'schickt worde und ihm fürghalte worde, daß er immerdar
Däntzern und Spielern Statt und Platz gäbe. Hat aber
alles glaugnet und ist nüt bistrast worde."

Die Strafen für obige Vergehen lauteten gewöhnlich
3 Tage und Nächte Gefängnis bei Wasser und Brot.

Ein Bauer geht in der Spielleidenschaft so weit, daß
er selbst sein Hochzeitshemd verliert- Der glückliche Ge-
winner aber wird angehakten, dieses teure Hemd wieder
zurückzuerstatten.

Den größten Teil des Chorgerichtsmanuals füllen die
Sittlichkeitsdelikte, die oft sehr heikler Natur sind-

So wird dem Bauer W. vorgehalten, „daß er zu
Wpnigen mit einer gineinen Mätzen gässen» trunken und
sonst anderer mal mehr ihnen nachgehängelet." Er ant-
wortet darauf mit dem alten, doch immer noch modernen
Sprichwort:

Sp hat mir's angetan,
Daß ich ihr nach müßt g an-

Das Chorgericht scheint aber von dieser Antwort nicht
sonderlich erbaut gewesen zu sein, den?? der arrge Lieb-
Haber wurde zu 16 Tag und Nächt in Gefangenschaft gelegt

(Schluß folgt.)

In der Laue.
Von Ernst Jenny.

<Schl»f.

Die Sonne ging blutigrot hinter den? Oberaarhorn
unter- Die Firne wurden bleich, die Felsen verdüsterten,
die Täler sanken in kaltes Grau. Es wurde rasch kühl, sehr
kühl. Wir hatten Hunger, aber unser Proviantberglein lag
unten auf dem Hüttentisch: und der Ziegenledersack an der
Wand barg feurigen Wein- Zu dumm. Wir hatten für
unsern Berg nur ein kräftiges Znüni mitgenommen: denn
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