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0er #euet in 33roucf) mtb 6prid)n)ort.
Sollslunblidje Sltee oon F. V.

Der Heuet eröffnet bie Steihe ber groben lanbwirtfdjaft»
liehen SBerlet. 23er feinem' anbertt tritt bie burcf) bie SSta»

fdjinen herbei geführte Slenberuttg fo liar in ©rfdj-einung,
mie gerabe int Heuet. Dies regt 311 einem Beinen Sergleidj
gwifdjen einft unb jebt an. ©hebern mar ber Heuet bie

ftrengfte 3eit bes Sauers. Stodj uor hunbert 3ahreit war
bie Siebel im ©ebraudj. Dann fam bas Zeitalter ber Senfe,
bis ungefähr um bie lebte 3al)rbunbertwenbe. Da biefe es,
bereiten auffteljen, wollte man ein gröberes Stüd SBieslanb
abtnäben. Bange uor Sonnenaufgang, meift fdjon um brei
Ubr, begaben fid) bie SJiäljber an bie Arbeit. Sit langen
Sieiben, unter güljrung bes Sormäbbers, fdjnitten fie im
Daît bas faftige ©ras. Das war eine barte, feljr anftren»
genbe Arbeit, bie bis etwa um neun Ubr oormittags bauerte.
Dann mubte bas am Sortag gemäbte ©ras betjanbelt wer»
beit. 9Tad)tnittags enblidj- würbe bas Heu in SB a [men ge»

bradjt unb auf bie SBagen oerlaben. Slbenbs 30g man febr
bäufig nochmals hinaus unb mäbte, namentlich wenn gutes
SBetter in Slusfidjt ftanb, wieber einige Stunbcn. Da gab
es fuqe Slädjte. Sclbftoerftänblid) braudj-te ber 23aucr auch

Hilfslräfte in oiel gröberer 3al)l als beute. SBir erinnern
uns nod) gut, wie in beu neuu3iger 3aljren oor ber Heu»
ernte jeweileu bie frernbeu Heuer unb Heuet innen in unfer
Dorf einrilcften, um fid) 3U beu ßanbwirten 3U oerbingert.
Stuf ber Schulter hatten erftere bie obligate eigene Senfe,
forgfältig mit einem Dud) umwidelt, unter beut Sfrin bas
grüne Sädlein mit ben uotwenbigftcn Kleibern. SJleift blie»
ben bie Beute einige SBodjen, sogen bann in ben 3ura in
ben fogenannten „welfdjen Heuet", ber fpäter begann unb
lehrten häufig, wenn ber Sauer äufrieben gewefeu war,
©übe 3uli 3ur ©etreibeernte wieber 3uriid. Uns finb ga=
milieu befauitt, bie harnais mehr als ein Sabuebnt Ijtttburth
immer bie gleidjen Jgriffslräfte eiitftellten unb wo fidj ein
febönes, ed)t patriardjalifdjes Serhältnis berausbilbete. imite
finb btefe fremben Heuer unb Heilerinnen iit unferen ©egen»
ben faft oollftänbig oerfdjwunben. Die SRäbmafdjine bat fid)
iit ben lebten 3toei 3abr3ebnten faft allgemein eingebürgert
unb fie unnötig gemacht. Stud)- bas SBenbeit bes Heus be»

forgt eine befonbere SJtafdjine, abenbs meift, wenigftens auf
gröberen Heimwefen, eine britte SJlafdjine and) bas Slblaben.
Der Heuredjen enblid), nun auch fetjou bu od) bie SJÎafcbine
erfebt, bat bie flinfen unb luftigen Heuerinnen entbehrlich
gemacht. So fault ber Sauer meift mit feinen eigenen 5träf=
ten anstemmen. 3m übrigen aber bleibt auch unter ben

oeränberten Serböltniffeu für ihn noch genug 311 tun, wenn
er auch beit Sorteil bat, bab er nicht mehr wochenlang in
aller Herrgottsfrühe auf3iiftebeu brand)t.

3ntereffant ift ber Heuet i-m ©ngabin. 3n biefeit ge»

birgigen ©egenben fann natürlich bie SJlähm-afdjine nidjt
oerwenbet werben, einige SBiefen im Oberengabin ausge»
nommen, wo wir fie oor brei 3aljren 311 unferer Serwun»
berung aud) fdjon antrafen. Die Senfe bat ihre alte Se»
beutung behalten. Sor bent Kriege uitb and) feitber wieber
ftellten unb ftellen fid) jeweilen oiele italienifdj-e Heuer (aud)
tirolifdje) mit ihren weiblichen Hilfsfragen ein, lebtere am
hochroten itopftud) leicht tenntliidj. Das Heu labet man
meift nicht bireft auf bie SBagen wie bei uns, fonbertt binbet
es in grofee, weifee Diidjer, weldje man hüb fei) unb forgfältig
auf bie flehten Sünbnerwageu labet. 3u Haufe wirb ba=

burd) bas Slblaben erleidj-tert. grübet folgte ber Heuernte
im itanton ffiraubiinbett bie „Segefeffenbenfi" (Stufhängen
ber Settfen). Der Sraud) ift nach unfern ©rfuitbiguttgen in
oielcn ©egenben gang oerfdjwuuben, wie fo oiele anbete
Sollsbräudje, bie weilanb gäitg unb gäbe waren. Stach
ber Heuernte hing früher ber Hausoater bie Senfe, wenn
bas lebte Hanfüber eingebracht war, im Seifein bes gangen
Hausgefinbes, an einem befoitberen Ort feierlich wieber auf,
311m 3eid)eit, bab man ihrer nun oorläufig nidj-t mehr bebürfe.

Diefer Slft war mit einem frommen Sprud) begleitet unb
es folgte natürlich ein fleines gefteffen, an weldj-em aud) ber
gute Seltliner nicht fehlen burfte.

SSlit Slusnahme ber „Heuete", eines gefteffens
nach bem lebten Heufuber, bas -aber an Sleidjihaltigleit bie
„Sichtete", bas ©rntefeft bei weitem nidj-t erreicht, fennt
man bei uns nidjt meijr oiele Heubräudj-e. Stilgemein nur
ift unferes SBiffens bie Sitte oerbreitet, bas lebte Heu»
fuber 311 fdjmüden. 3nt Sdj-wargwulb heifjt biefes „Heu»
geife" unb bamit bie „Heugeib" nidjt Dürft leiben mub, gibt
man ben Heuern unb Heuerinnen ausgiebig 3U trinfen. 3n
einigen ©egenben ift es Sraud), bie lebten SBiefen gemein»
fam ab3umäf)en unb bas Heu eitt3ubringen. Slnfdjliebenb
folgt eine fluftbarleit, bei fdjönem SBetter auf ber frifdj
geräumten SJlatte felber. Slofegger ergäblt, bab in Steier»
inarf ber Heuernte bie ©ürtelfprenge folgt. Da gibt's ein
grobes gefteffen (ber Sraud) ift fclbft oon ber barnieber»
liegeuben öfterreidjifdjcn Saluta nad) bireften Seridjten niidjt
oollftänbig unterbrüdt worben). Slls ßederbiffeit werben
SJiild) mit SBeibbrot, Specffraut, Stoggenfnöbel, Slabm»
ftrubel unb aubere Speifen aufgetragen. Daoon wirb nun
fooiel gegeffen, bab ber Stiemen ober ©ürtel immer weiter
geöffnet werben mub, baljer ber Starne ©ürtelfprenge.

Slud) im Spridjwort fpieleu Heu unb Heuet eine grobe
Slolle. Das fd)wei3erifcl)-e 3biotiton weib eine gaii3e Sleilje
oon Sprichwörtern 311 berichten. Slus früheren 3aljrljunberten
flammt ber Sah : ;,2Bet im Heuet nüb gablet unb in ber ®rn
nüb gablet unb im Herbft nüb früeh uufftaat, ber luegi,
wie's em im SBinter gaat". 3ird)bofer gab ihm eine anbere
gaffung: „SBer itid)t gablet, fo bie Srcttt (Sretnfe) jablet,
ber lauft im SBinter mit einem Seil unb fragt: Hat jemanb
Heu feil?" Stuf bie Heuernte felber nehmen folgenbe Sprid)»
Wörter Se3ug: „grüeh ©ras, früeh Heu!" „SBer grafet, ber <

heuet nib!" (©robätti 00m ßäberberg, Sdjilb.) „'s Heu
mueb me chönne faale (feilen, b. [)• es mub langes ©ras
haben), 's ©111b mueb me djönne mahle". „So lang nies
Heu robt, tooret's." „©hrumrni gueber genb grobi Heu»
ftöd." „SBer nib guet Heu lab't, dja nib larifiere" (Solo»
thurn).

SMjr bilblidje Sebeutung hüben: „'s Heu nib uf ber
glidjc Sühni ha," anberer SBleinung fein. „3eb ifdj be gnue
Heu b'uube," Slufforberung 311m Sdjweigeti. „3hms 's Heu
fdjiittle," jeinanben guredjtweifeu. „D'Slebe freffeb Heu,"
in einem trodenen, ben Sieben 3uträglidjen 3ahr gibt es
nidjt fo oiel Heu. ,,©elb hüben wie Heu" ift ein oft ge=
brauchtet' Slusbrud, ebenfo: „Schulbeit haben wie Heu."
SBeitn im 5tanton Sd)wt)3 ein Sauer feinen Hut fdjief auf
bem Bopfe trägt, fo meint man fpöttifd): ,,©r het Heu feil."
Soin Serg ober SBilbheu fagt man im Serner Oberlanb:
„Die Sitten heilt alben g'feib: b's Sergheu uitb ben Sped
feil mu en nnbren nib oergönnen!"

Unter einein grebheuet ocrfteljt bas Soll eine Heuernte
mit fdjledjtent SBetter, unter einem „Suufheuet" einen hei=
ben, unter einem „3udl)euet" einen Heuet mit unbeftänbiger
SBitterung. Der Bostag ber Heuernte ift ber St. SJtebarbus»
tag, ber 8. 3utti, uom Solle ber „SJläberlistag" geljeiben.
Da heibt es einmal: „SBie ber SJläberlis, fo ber Heuet!"
„SBenu's ant SSläberlistag rägnet, fo git's fd)ledjte Heuet."
„3ft am SJMberlistag en Sîegcfdjuh, fo git's e 3udheuet."
„SBas St. SSlebarbtis für SBetter hält, fold)' SBetter aud)
in bie ©ritte fällt." SBenn ber Dftwinö ©itbe Stpril unb
anfangs SJlai bas ßattb austrodnet, gibt es meift eine
fdjledjte Heuernte, baljer: „b'Sife fribt's Heu!";0as ^Baffer oom 9tio

Soit Rapitäu g. H e i n 3 e I m a n n.

(Sortfeöung.)
Sier SBodjen fpäter erblidte 3arl im Sltpenglüheu bie

fd)öneu Serner Dbcrläitberberge unb fühlte fid) wieber in
bie fdjöne, forgenfreie 3ugenb3eit 3urüdoerfeht.
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Der Heuet in Brauch und Sprichwort.
Volkskundliche Skizze von k^. V.

Der Heuet eröffnet die Reihe der großen landwirtschaft-
lichen Werket. Bei keinem andern tritt die durch die Ma-
schinen herbei geführte Aenderung so klar in Erscheinung,
wie gerade im Heuet. Dies regt zu einem kleinen Vergleich
zwischen einst und jetzt an. Ehedem war der Heuet die
strengste Zeit des Bauers. Noch vor hundert Jahren war
die Sichel im Gebrauch. Dann kam das Zeitalter der Sense,
bis ungefähr um die letzte Jahrhundertwende. Da hieß es,
beizeiten aufstehe», wollte man ein größeres Stück Wiesland
abmähen. Lange vor Sonnenaufgang, meist schon um drei
Uhr, begaben sich die Mähder an die Arbeit. In langen
Reihen, unter Führung des Vormähders, schnitten sie im
Takt das saftige Gras. Das war eine harte, sehr anstren-
gende Arbeit, die bis etwa um neun Uhr vormittags dauerte.
Dann mußte das am Vortag gemähte Gras behandelt wer-
den. Nachmittags endlich wurde das Heu in Walmen ge-
bracht und auf die Wagen verlade». Abends zog man sehr

häufig nochmals hinaus und mähte, namentlich wenn gntes
Wetter in Aussicht stand, wieder einige Stunden. Da gab
es kurze Nächte. Selbstverständlich brauchte der Bauer auch

Hilfskräfte in viel größerer Zahl als heute. Wir erinnern
uns noch gut, wie in den neunziger Jahren vor der Heu-
ernte jeweilen die fremden Heuer und Heuerinnen in unser
Dorf einrückten, um sich zu den Landwirten zu verdingen.
Auf der Schulter hatten erstere die obligate eigene Sense,
sorgfältig mit einem Tuch umwickelt, unter den. Arm das
grüne Säcklein mit den notwendigsten Kleidern. Meist blie-
ben die Leute einige Wochen, zogen dann in den Jura in
den sogenannten „welschen Heuet", der später begann und
kehrten häufig, wenn der Bauer zufrieden gewesen war,
Ende Juli zur Getreideernte wieder zurück. Uns sind Fa-
milien bekannt, die damals mehr als ein Jahrzehnt hindurch
immer die gleichen Hilfskräfte einstellten und wo sich ein
schönes, echt patriarchalisches Verhältnis herausbildete. Heute
sind diese fremden Heuer und Heuerinnen in unseren Gegen-
den fast vollständig verschwunden. Die Mähmaschine hat sich

in den letzten zwei Jahrzehnten fast allgemein eingebürgert
und sie unnötig gemacht. Auch, das Wenden des Heus be-

sorgt eine besondere Maschine, abends meist, wenigstens auf
größeren Heimwesen, eine dritte Maschine auch das Abladen.
Der Heurechen endlich, nun auch schon durch die Maschine
ersetzt, hat die flinken und lustigen Heuerinnen entbehrlich
gemacht. So kann der Bauer meist mit seinen eigenen Kräf-
ten auskommen. Im übrigen aber bleibt auch unter den

veränderten Verhältnissen für ihn noch genug zu tun, wenn
er auch den Vorteil hat, daß er nicht mehr wochenlang in
aller Herrgottsfrühe aufzustehen braucht.

Interessant ist der Heuet im Engadin. In diesen ge-
birgigen Gegenden kann natürlich die Mähmaschine nicht
verwendet werden, einige Wiesen im Oberengadin ausge-
nommen, wo wir sie vor drei Jahren zu unserer Verwun-
derung auch schon antrafen. Die Sense hat ihre alte Be-
deutung behalten. Vor dem Kriege und auch seither wieder
stellten und stellen sich jeweilen viele italienische Heuer (auch
tirolische) mit ihren weiblichen Hilfskräften ein, letztere am
hochroten Kopftuch leicht kenntlich. Das Heu ladet man
meist nicht direkt auf die Wagen wie bei uns, sondern bindet
es in große, weiße Tücher, welche man hübsch und sorgfältig
auf die kleinen Vündnerwagen ladet. Zu Hause wird da-
durch das Abladen erleichtert. Früher folgte der Heuernte
im Kanton Graubünden die „Segesessenhenki" (Aufhängen
der Sensen). Der Brauch ist nach unsern Erkundigungen in
vielen Gegenden ganz verschwunden, wie so viele andere
Volksbräuche, die weiland gäng und gäbe waren. Nach
der Heuernte hing früher der Hausvater die Sense, wenn
das letzte Heufuder eingebracht war, im Beisein des ganzen
Hausgesindes, an einem besonderen Ort feierlich wieder auf,
zum Zeichen, daß man ihrer nun vorläufig nicht mehr bedürfe.

Dieser Akt war mit einem frommen Spruch begleitet und
es folgte natürlich ein kleines Festessen, an welchem auch der
gute Vcltliner nicht fehlen durfte.

Mit Ausnahme der „Heuete", eines Festessens
nach dem letzten Heufuder, das aber an Reichhaltigkeit die
„Sichtete", das Erntefest bei weitem nicht erreicht, kennt
man bei uns nicht mehr viele Heubräuche. Allgemein nur
ist unseres Wissens die Sitte verbreitet, das letzte Heu-
fuder zu schmücken. Im Schwarzwald heißt dieses „Heu-
geiß" und damit die „Heugeiß" nicht Durst leiden muß, gibt
man den Heuern und Heuerinnen ausgiebig zu trinken. In
einigen Gegenden ist es Brauch, die letzten Wiesen gemein-
sam abzumähen und das Heu einzubringen. Anschließend
folgt eine Lustbarkeit, bei schönem Wetter auf der frisch
geräumten Matte selber. Nosegger erzählt, daß in Steier-
mark der Heuernte die Gürtelsprenge folgt. Da gibt's ein
großes Festessen (der Brauch ist selbst von der darnieder-
liegende» österreichischen Valuta nach direkten Berichten nicht
vollständig unterdrückt worden). Als Leckerbissen werden
Milch mit Weißbrot, Speckkraut, Noggenknödel, Rahm-
strudel und andere Speisen aufgetragen. Davon wird nun
soviel gegessen, daß der Riemen oder Gürtel immer weiter
geöffnet werden muß, daher der Name Gllrtelsprenge.

Auch im Sprichwort spielen Heu und Heuet eine große
Rolle. Das schweizerische Idiotikon weiß eine ganze Reihe
von Sprichwörtern zu berichten. Aus früheren Jahrhunderten
stammt der Satz: „Wer im Heuet nüd gablet und in der Ern
nüd zablet und im Herbst nüd früeh uufstaat, der luegi,
wie's em im Winter gaat". Kirchhofer gab ihm eine andere
Fassung: „Wer nicht gablet, so die Brem (Bremse) zablet,
der lauft im Winter mit einem Seil und fragt: Hat jemand
Heu feil?" Auf die Heuernte selber nehmen folgende Sprich-
Wörter Bezug: „Früeh Gras, früeh Heu!" „Wer graset, der <

heuet nid!" (Großätti vom Läberberg, Schild.) „'s Heu
mueß me chönne saale (seilen, d. h. es muß langes Gras
haben), 's Emd mueß me chönne mahle". „So lang mes
Heu rodt, tooret's." „Chrummi Fueder gend großi Heu-
stöck." „Wer nid guet Heu lad't, cha nid karisiere" (Solo-
thurn).

Mehr bildliche Bedeutung haben: „'s Heu nid uf der
gliche Bllhni ha," anderer Meinung sein. „Jetz isch de gnue
Heu d'unde," Aufforderung zum Schweigen. „Jhms 's Heu
schüttle," jemanden zurechtweisen. „D'Nebe fressed Heu,"
in einem trockenen, den Reben zuträglichen Jahr gibt es
nicht so viel Heu. „Geld haben wie Heu" ist ein oft ge-
brauchter Ausdruck, ebenso: „Schulden haben wie Heu."
Wenn im Kanton Schwpz ein Bauer seinen Hut schief auf
dem Kopfe trägt, so meint man spöttisch: „Er het Heu feil."
Vom Berg oder Wildheu sagt man im Berner Oberland:
„Die Alten hein alben g'seid: d's Bergheu und den Speck
sell mn en andren nid vergönnen!"

Unter einein Freßheuet versteht das Volk eine Heuernte
mit schlechtem Wetter, nnter einem „Suufheuet" einen hei-
ßen, unter einem „Iuckheuct" einen Heuet mit unbeständiger
Witterung. Der Lostag der Heuernte ist der St. Medardus-
tag, der 3. Juni, vom Volke der „Mäderlistag" geheißen.
Da heißt es einmal: „Wie der Mäderlis, so der Heuet!"
„Wenn's am Mäderlistag rägnet, so git's schlechte Heuet."
„Ist am Mäderlistag en Negeschutz, so git's e Iuckheuet."
„Was St. Medardus für Wetter hält, solch' Wetter auch
in die Ernte fällt." Wenn der Ostwinv Ende April und
anfangs Mai das Land austrocknet, gibt es meist eine
schlechte Heuernte, daher: „d'Bise frißt's Heu!"
»»» k.»»» «»»

Das Wasser vom Rio Chagres.
Von Kapitän F. H einzelmann.

(Fortsetzung.)

Vier Wochen später erblickte Karl im Alpenglühen die
schönen Berner Oberländerberge und fühlte sich wieder in
die schöne, sorgenfreie Jugendzeit zurückversetzt.
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