
FRDHLINGSBRĂUOHE DER DEUTSCHBOHMEN 
AUS bEM BANATER :SAAGLAND (1) 

. Die Brauchtumsăusserungen der deutschen Nationalităt aus dem obe· 
ren Temeschtal (cler ăstliche Teil des Banater Bergliandes) sind so zahlreich 
und verschieden, dass man hier bloss die wkhtigsten Fri.ihli.ngsbrăuche 
bcschreiben kann.1 

Es handelt sich bei dieser Bev6lkerW1gsgruppe um ein besonderes 
Brauchtum, das in manchen Zi.igen von den Brăuchen der Banater Sch
waben abweicht. Die nordbairisch sprechenden Deutschbăhrnen wurden 
1&27 liber Wien mit Schiffen ins Banat gebracht, ilberwin.terten zum 
Teil bei Rumănen in Slatina Timiş, mit denen sie liber Generationen 
noeh Freundschaft („pretşenie") fi.ihren, und karnenl8~8 an ihren unwkt:
lichen Bestimmungsort am Fuss des Semenik-Gebirges an. Hier sollten 
sie den Urwald făllen, den Boden urbar machen und als Gren.zer dienen. 

· Nach der Meinung des Autors sind die Frilhlingsbrauche d.ieser Ge
gend diejenige Marksteine im Jahreskreislauf, die sich fag,t gănzlich bis 
auf den heutigen Tag erhalten haben und nur geringe Verănderungen 
davontrugen. Josef Schmidt!! behau.ptet, dass alle Brăuche von den Ein
wanderern aus den verschiedensten Teile Bohmens rnitgebracht worden 
sind; jed.e Gruppe bradhte andere Brăuche mit, die dann zu den heute 
erhaltenen Brauchtumsăusserungen zusammengeschmolzen sind. In die
sen liber 150 Jahren sind keine andere Friihlingsbrăuche entstanden, als 
diese, die hier erwăhnt werden. In Altsadowa, Lindenfeld (solange es 
noch bewohnt war) und Neukaransebesch ging kein Friihlingsbrauch ver
loren; in Weidental und Wolfsberg konnten vom Anfang an nicht alle 
Brauche praktiziert werden, da die Einwanderer viel mit den Klimaver
hâltnissen zu kămpfen hatten und mit der Urbannachung des Bodens 
beschăftigt 'Waren. Zur Eirtlei.tung muss noch folgendes betont werden: 
obwohl die Kollonisten und alle Generationen bis heute neben den Ru
mănen lebten und arbeiteten, libemahmen sie von ihnen bloss die Art 
einige Speisen zu bereiten, wie „Mamaliga" und „Malai", die Fertigkeit 
„Raki" zu brennen, Hi.itten, „Salasche" und andere Unterklinfte zu 
bauen, Heuwăgen herzustellen und andere dergleichen Dinge, die zu einer 
Hauswirtschaft gehoren. 

1 Note des Autors; im kommenden Heft soll ilber Ratschbrăuche und Mai
brăuche die Rede sein. 

2 Josef Schmidt, Die Deutschbâhmen im Banate. Etn Heimatbuch zu,r Jahr
hundertwende, Timişoara, 1938. 
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1. Faschingsbrăw::he 

Alle Faschingsbrăuche sind mit dem Bauerjahr verbunden, weil 
doch die Feldarbeit gleich nach der Faschingszeit beginnt. 

Wenn der Winter mit seiner Unfreundllchkeit und Bedrohlichkeit 
zu Ende geht und dem Frilhling, dem neuen Leben, Platz macht, kann 
sich der Bauer freuen. Er „hilft'~ aber der Na.tur alle Schwierigkeiten zu 
iiberwinden - durch Aberglaube und Brauchtum. Da heisst es, Lărm zu 
machen, um alles BOse zu vertreiben; da heisst es, ausgelassen zu sein, 
urn eine gute Ernte zu erlangen; da heisst es, beim Tanz hoch zu sprin
gen, denn so hoch man springt,, so hoch wird auch der Flachs (Lein) 
werden. Al.so, die Art in der Fasching gefeiert wird, soll ein Vorzeichen 
fiir die Ernte desselben Jahres sein. Viele Spriiche kann man in dieser 
Zeit horen; alle sind gut erhaltene Bauernregeln: 

- Viele Narrn, viel Kom! 
- Viele un scheene Narrn, gibt's a gutes Jahr! 
- Erbsn, wenn ma sie baut in da Faschingszeit, 

dann wachsn sie in da Vorrucktigkeit! 

Alle Faschingsbrăuche, die hier beschrieben werden, haben agrarischen 
Ursprung und beruhen auf Fruchtbarkeitszauber, Analogiezauber und 
Abwehrzauber (Tăuschung des B&en). 

Der Mensch von heute versteht die vielen Symbole kaum, oder gar 
nicht, weil er eine andere Glaubenseinstellung hat. Er praktiziert bloss 
das, was ihn seine Ahnen hinterlassen haben - aus Respekt an ihre 
vollbrachten Taten und aus Freude an all diesen anrnutigenden Gepflo
genheiten, die weitergefiihrt werden, ohne ihren Ursprung und Deutung 
zu suchen und erf orschen. 

1.1. Teufelskarren 

Auch als „Faschingsrad" bekannt, hat der „Teiwlskarrn"3 eine beson
dere Rolle im Umzug der Narren in Neukaransebesch. Schon weil er an 
erster Stelle im Narrenzug ist, am Pflugskarren angebracht ist und von 
Pf erden gezogen wird, deutet darauf hin, dass er agrarischen Ursprung 
und Deutung hat. Dar „Teiwlskarrn" besteht aus einen Pflugkarren, an 
dem eine lange und dicke Stange angebracht wird. Daran wird ein gros
ses Rad bef estigt. Die Achse des Rades ist eine Eisenstange, an der ein 
„Blurnabischl" (es erinnert uns an den lagendăren Wiirzwisch) befestigt 
wird; die Stange dient zum Festhalten der beiden Gestalten (keine Pup
pen, wie es bei den Schwaben aus dem restlichen Banat liblich ist!), die 
auf dem Rad sitzen: der „Teufel", das Bose symbolisierend, und der 
Fasching, eine witzige Gestalt, die Lustbarkeit symbolisierend. Durch die 
schiefe Stellung des Rades, dreht es sich beim Ziehen, weil es den 
Boden berlihrt; die beiden Gestalten drehen sich mit. So ist immer einer 

J Der Teufelskarren ist in dieser Gegend nur in Neukaransebes::h als Brau::h
tumsobjekt bekannt. Note des Autors. 
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Der Teufelskarren mit den beiden Gestalten von einem Pfer
clegespann durch Neukaransebes:·h gezogen. 
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oben und der andere unten. (Sieh das Foto) Symbolisch gemeint, ist es 
auch im Leben so: der Karnpf zwischen dem Gutem und dem BOsen 
nimmt nie ein Ende; einmal ist die eine Gestalt oben, einmal die andere. 
Die Spannung zwischen dem Positiven und dem Negativen bleibt, syrn
bolisch gemeint, erhalten. Der Autor sieht im Rad auch das alte Son
nenzeichen, als Lebensspender zu verstehen, das Blumenbiischel an der 
Stange deutet auf einer Form der Lebensrute ader des Lebensbaumes hin. 

Einige ăltere Leute aus Neukaransebench erinnern sich, dass fri.iher 
der Bauer, der die schwăchste Ernte hatte, auf das Teufelsrad gebunden 
wurde und so, zum Spass und Spott dcr Dorfbewohner, oder als Analo
giezauber, durchs Dorf gezogen wurde. Moglich, dass diese Art Volksge
richt in seinem Ursprung auch ein Fruchtbarkeitszauber war, um dem 
Bauern ein gu.tes J ahr und eine reiche Ernte zu bringen - Tatsache ist, 
dass man heute davon nichts rn~hr weiss und nichts rnehr hăit. „Es is 
halt so ta Brauch!" sagen die meisten. Wie lange aber dieser Brauch 
noch bewahrt werden kann, ist fraglich, denn se1ten findet man zwei 
Mănner, die den vielen Umdrehungen standhalten konnen!4 

4 Das Fernsehen filmte 1981 diesen seltsamen Brauch in Neukaransebesclt. 
Note des Autors. 
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Der Umzug der Narren und des Teufelskarrens geschah am Faschings
dienstag, (zu „Letztfasching)"; vor dem Kulturheim steigen die ibeiden 
Gestalten vorri Teufelskarren und begeben sich mit den anderen Mas
kierten in den Tanzsaal, wo der Maskenball beginnt, der nur bis Mit
temacht anhfilt. 

1.2. Narrenzug und Faschingsball 

Nach dem „Teiwlskarrn" laufen die anderen Maskierten herum, ,,tie 
Narrn", je nachdem als Vagabunden, Hexen, "Bettler, Miirchengestalten 
u.s.w. verkleidet. Man maskiert sich so, dass man nicht erkannt wird. 
Oft verkleiden sich Frauen als Mannergestalten und umgekehrt. Das soll 
ein „Tăuschungsmanover" sein, um die Damonen und alles Bose in Irre 
zu filhren, um sie zu tiiuschen, UIIl1 sie von ihrer Kraft abzuhalten. Man 
rnacht Liirm, um die bosen Geister zu vertreiben; man schlăgt mit ciner 
Rute nach den Zuschauern, oder verschmiert diese mit Ofenruss oder 
Schuhcreme - um auch diese unerkennbar zu machen. Die Berilhrung 
mit der Rute (als Lebensrute unverkennbar, spater auch als „Zauberstock'" 
bekannt) soll neues Leben und Fruchtbarkeitssegen bringen. 

Schematisch dargestellt, wilrde diese Brauchturnsăusserung folgen
dermassen anschaulich gemacht: 

Praktizierender 

MENSCH 

Niltzer und Sieger 

Mittel Empfănger 

Maske, Kleidung, 
Rute, Teufelskarren, DĂMONEN 

= Ofenschwjrze u.a. => 
·---

Fruchtbarkeitszaube:· 
Analogiezaubcr 
Abwehrzauber 

Besiegte 

Den Narren reicht man Faschingskrapfen und Wein zum Fenster 
heraus. Was hier Gastfreundschaft heisst, soll im Volksglaube die Beloh..: 
nung der Maskierten sein. Ihre Milhe, ein :kuchtbares Jahr zu bringen, 
das Bose abhalten, soli durch Speise und Getrank gestiirkt und belohnt 
werden. 

Der heutige Faschingsball mit Prămien in Neukaransebesch und Alt
sadowa ist ein Stadtischer Einfluss, kostet vie! Aufwand und Milhe. Der 
urspriingliche Maskenball in allen anderen Ortschaften ist der Uberbleib
sel der ehemaligen kollektiven Ăusserungen von Freude und Siege;;lust 
im Kampfe gegen die Damonen und bose Geister, Hexen, Druten, Krank
heit u.s.w. 

In Wolfsberg gibt es am Faschingsdienstag einen interessanten 
Brauch: Der Junge nirnmt das Kopftuch des Madchens, das IMădchen 
den Hut des Jungen und so tanzen sie in den Saal hinein. Der Junge 
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muss vom Mădchen „geflihrt" werden. Es folgen clrei Tanze in verk~hr
ter Richtung durch clen Saal. Die Musik spielt auch mit clem Rlicken 
zum Publikurn. Es ist alsa ersichtlich, class hier das „Tauschungsmanover" 
aus verkehter Richtung uncl ausgetauschteri. Kleidungsstlicken besteht. 
Danach kommen; die „Maschkerer" (Maskierte) in clen Saal, machen 
Dummheiten, erheitern die Anwesenden, singen, u.s.w. Um Mitternacht 
ziehen alle aus dem Saal; „t'Foscheng hot an End!" 

Ănlich verlăuft der Faschingsumzug in den · Klissura-Dorfer, mit 
serbischer Bevolkerung. Der Brauch wird „Faschanke" ader „Turcii" 
genannt, was soviel wie „Maskierte" bedeutet.5 Es werden Hochzeit, Tau
fe, Beerdigung u.a. Beschăftigungen, unter Form von Parodie und Spott 
gezei.gt. Der Aberglaube sagt, class in dem Hause in dem sich niemand 
verkleidet, die Hilhner von einer heimti.ickischen Krankheit befallen 
werden. 

Peter Gvassl6 notiert, class zur Grenzerzeit das „Faschingsbegraben" 
und der „Palwieratanz" praktiziert wurden (ohne diese Brăuche zu be
schreiben!), die wegen den derben Ausschreitungen streng untersagt und 
bestraft wurden. 

1.3. Fc.schingbegraben 

Was also in den Deutschoohmendorfer unter dem Semenik-Gebirge 
vom Grenzregimentkommando bestraft wurde, tat man in Neukaran
sebesch weiter: das Faschingbegraben. Es geschah mit grosser Ausgelas
senheit und auf narrische Weise kurz vor Mitternacht im Tanzsaal. Die 
Gestalt „Fasching" tnzt sich zu Tode, alle Maskierte begraben ihn in 
einer „Schweinsmolta", weinen und klagen, und bedecken ihn mit ihren 
Gesichtsmasken. Zugleich wird der „Teufel" verjagt. Josef Schmidt7 no
tiert în Wolfsberg und Weidental den Spruch den der „Fiasching" ausruft 
bevor er stirbt: 

„O waih! Aus is's um mi 
Und vallassn bin i! 
Wal i heia in da Fastnacht 
Wieda iwapliebn bin!" 

Durch <las Faschingbegraben soli der Dorfgemeinschaft gezeigt wer
den, dass die Belustigungen ein Ende nehmen, weil ein neues Bauernjahr 
beginnt. Dadurch soli das Herbeibringen der reichen Ernte erlekhtert 
werden (Inkantation und Fruchtbarkeitszauber). Nicht umsonst schreit 
ein Maskierter: „Tie Musich is aus, alle am Feld naus!" 

5 Constantin Constantinescu. Un obicei cu măsti din Valea Dunării, în Studii 
de limbă, literatură şi folclor, voi. III, Reşiţa, 1976. · 

s Peter Grassl, Geschichte der deutschbohmischen Ansiedlu.ngen im Banat, 
Prag, 1904. 

7 Hans Klein, Năheres in Schwăbischer Jahreslauf, Herausgegeben von Dr. Hans 
Gehl, Fakla-Verlag, Timişoara, 1978, Seite 86-92. 
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1.4. Narrnhochzeit 

Aussagen filterer Bewohnern aus allen BOhmendorfer zufolge war die 
Narrenhochzeit in allen erwăhnten Ortschaften bekannt, blieb aber nur 
in Altsadowa als aparter Brauch am Leben. Diese „verriickte" Hochzeit 
(au('h „Lochzeit") wird am Letztfaschingdienstag aufgefilhrt. Mit viel 
Hallo zieht der „HochzeitszugL' durch die Strassen ins Kulturheim, wo 
den Dorfbewohnern und Găsten der „Brauttanz" und das „Abkranzel.n" 
gezeigt wird.8 Der Sinn dieses Volksschauspiels ist wieder als Tauschung 
des BOsen zu verstehen; durch Verkleidung, Wechseln der K.leidungs
stilcke zwischen, den Geschlechtern, Krawall und Geschrei soll der z.au
ber aufgehalten werden, der in dieser Zeit besonders starken Einfluss auf 
das Menschenleben hătte; die schădliche Wirkung des Bosen soll sogar 
abgelenkt, irregefilhrt werden. 

1.5. Flachsbauen 

Das Volksschauspiel „,Flachsbauen" („Flochspaun") ist in allen 
Deutschoohmendocfer bekannt, wurde aber regelmăssig nur in Altsa
dowa gepflegt, weil, so berichtet die Ohroni'k: „die Wirtschaft im Timiştale 
bei den Sadowaern hatte einen merklichen Fortschritt aufzuweisen, sie 
hatten keine Waldrodungen zu verrichten und lronnten sogleic'h vom 
Anfange ihrer Niederlassung (1833) intensiveren Acker:bau betreiiben". 
Der Flachsbau war der niltzlichste Anbau, in jeder Familie gepflegt, 
weil doch aus dessen Fasern Gewebe flir Kleidungsmitteln der ganzen 
Familie gemacht wurden. 9 

Was aus dem Flachsbau, Flachsbrchen, Hecheln, Spinnen und 
Weben ilbriggeblieben ist, ist bloss der Faschingsbrauch „Flachsbauen". 
Auf den ersten Blick bemerkt der Volkskund:er die Imitation, das Nachah
men der einstigen Beschăftigung des deutschoohmischen Bauern, denn 
das ganze Schauspiel ist ja bloss die Vorfilhrung des Flachsbauens: Pflil
gen, Saen und :Einrechen der Saat. Es ist vielleicht der reinste Brauch 
zur Faschingaeit, da er bloss nachahmt und weniger mit Zauber verbun
den ist - er kann aber trotzdem als Analogiezauber oder gar Fruchtbar
keitszauber betrachtet werden, weil doch hiermit die Flachsernte be
schwort und gefordert wird. Die Spieler lernen ihre Rollen nicht ein, 
jeder sagt was ihm gerade einfallt: ein Sprichwort, eine Bauerregel, einen 
Spruch - eine Volksweisheit. Im Laufe der Zeit ist daraus eine Kultur
ver'anstaltung geworden, die von Generation zu Generation weitergefiihrt 
wird. 

9 Ibidem. 
B Ibidem. 

HANS KLEIN 
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TRADIŢII DE PRIMAVARA A NAŢIONALITAŢII GERMANE 
DIN ZONA DE MUNTE A BANATULUI (1) 

(Rezumat) 

115 

Autorul studiului de faţă, tr4ind printre locuitorii de naţionalitate germanii 
din satele de munte ale Banatului (Gărîna, Brebu Nou, Sadova Veche, Lindenfeld 
şi Caransebeşul Nou) şi participînd efectiv la obiceiurile fiecărui sat, înfăţişează în 
această primă parte a studiului doar o parte din multitudinea de datini şi obiceiuri 
spe:ifi:e a:estei insule etnografi:e, zona Timişului superior, populată în 1827/28 cu 
colonişti din diferite p4rţi ale Boemiei. Obi<:eiurile .de iprimăvar4 din această wnA 
prezintă un interes deosebit, deoarece păstrează în ele rămăşiţele unor ve:hi ri
tua'.uri agrare de in:antaţie, de fertilitate, de izgonirea iernii şi a forţelor răului, 
a demonilor, care în ·mitologia veche germană au ocupat un loc aparte. Primele 
obiceiuri de primăvară sint cele legate de carnaval, de „Faşang": „carul drăcesc", 
„alaiul nebunilor" (mas:aţilor), „înmormintarea Faşangului" din Caransebeşul Nou 
şi „semănatul inului" din Sadova Ve:he. Toate a:estea sînt pra:ticate din generaţie 
în generaţie (de peste 150 ani) şi în prezent prea puţini transmiţători mai cunosc 
semnlfi:aţia a:estor pra:tid cu reminescenţe ale magiei de fertilitate, ·incantaţie 
şi prin analogie, pe care omul modern nu le mai poate con::epe. Autorul prezint<i 
intuitiv a:este ritualuri magice în următoarea schemă de ansamblu: 

Practicant 

OMUL 

Beneficiar şi înviDgi!.tor 

Mijloc 

Masca, îmbri!.ci!.mintea, 
nuiaua, carul clri!.cesc, 

=> negru de fum ş.a. 

Magia de fertilitate 
Magia prin analogie şi 
inducere în eroare 

Destinatar 

DEMONII, 
RĂUL 

lnvins 

Toate obi:eiurile descrise :onstituie în prezent un veritabil repertoar de teatru 
popular, cu adin:i valenţe etice, educative şi morale. 
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