
FRDHIJNGSBRĂUCHE DER DEUTSCHBOHMEN 
AUS DEM BANATER BERGLAND (II) 

Im vorigoo Heft, im ersten Teil diese.r volkskundliohen Folge, war 
liber Faschingsbrăuche die Rede. Bevor der Autor dieser Zeilen liber 
RatschbrăuChe aus diesem Landesteil zu sprechen kommt, will er noch 
einiges an dem aparten Faschingsbrauch „Flachsbauen" hinzufiigen, um 
<las Bild dieser Brauchtumsăusserung zu vervoID.stăndli.gen. 

Am Februarausgang ist meist noch tiefer Winter in den Deutsch
bOhmendorfern des Banater Berglandes. Um diese Jahreszeit denkt man 
im Alltag kaum schon an das Friihjahr, und doch, gerade in diese Tage 
făllt ein Fest - einzigartig im Brauchtum des Jahreskreises bei den 
Rumăniendeutschen -, das den Friihling lange vor seinem Kommen 
vorwegnimmt. W as auf den kargen Feldern der Bergbauern einst Jahr 
flir Jahr im April und Mai geschah, das wird auch heute noch, wenn 
auch nicht mehr alljăhrlich, im liberliefertem Volksschauspiel der Fast
nacht „Flachsbauen", schon Monate fri.iher, am Faschingsdienstag, vor 
dcr versammelten Dorfgemeinschaft vorgeflihrt. 

Das Spiel ist in allen vier Deutschbohmendorfern noch bekannt, es 
wurde nach dem Krieg aber nur mehr in Altsadowa regelmăssig ge
pflegt. Schon lange baut keiner mehr Flachs Mer oben in Gărîna (Wolf
berg), Brebu Nou (Weidental) oder in Lindenfeld, und auch unten im 
Temeschtal in Altsadowa (Sadova Veche) ist diese Beschăftigung, friiher 
flir jeden Haushalt dringend not1g, nur mehr Erinnerung. Noch die 
ălteren Generationen haben miterlebt, wie Flachs draussen auf einem 
sonnigen Feldstfrck angebaut, dann ausgerupft, gehechelt und im Winter 
gesponnen und gewebt wurde. Jede Frau war selbst auch Weberin, es 
gab kaum ein Haus, jn dem kein Webstuhl stand. Allmăhlich aber nahm 
clas schon billiger zu erstehende „Zeug" die Stelle der selbstgefertigten 
Webe in der Tracht ein und bald mussten auch die letzten Weber in 
dcn Dorfern ihre Stlihle aufgeben - ein Kapitel Landwirtschaft und 
ein Kapitel Hausgewerke klang in dieser Geg,end aus, als die heute 
ăltesten Grossmlitter noch kleine Mădchen waren. 

Jedes Jahr aber klingt es zur Faschingszeit wieder an, wenn das 
Spiel vom Flachsbaun dal'geboten wird. Bezeichnend ist, dass die Dar
steller mit Ausnahme des „Ochsengespanns", des „Pfliigers" und des 
„Ochsentreibers" in der Mehrheit Frauen llnd Mădchen sind, ihnen 
nămlich oblag einst die Beschăftigung mit dem „Flochs" oder „Lei(n)", 
wic cr hier noch genannt wird. Die Darbietung kommt ohne viele Vor
bereitungen zustande, meist machen jahrelang die gleichen Darsteller 
mit; dic beschreibenden Brauchtumsliecler, die sich în Altsadowa er-
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halten haben, sind jedermann im Ort gelaufig. Die Requi.siten werden 
aufbewahrt1, ein nachgestialteter Pflug aus leichtem Holz mit einer Blech
schar, ein echtes Ochsenjoch, Ochsenlropfe aus Karton, braune Decken. 
Die Ochsenkopfe werden vom vorderen Jungen aufgesetzt, jedes Zugtier 
wird nămlich von zwei Personen gebildet; vom Vorderen reicht ein 
Lattengestell auf die Schultern des zweiten, dariibPr ist die braune 
Decke gespannt. Die Rechen der Frauen und Mădchen stammen aus 
dem tăglichen Gebrauch, Leinsamen allerdings gibt es kaum noch im 
Dorf; zur Vorstellung werden Weizenkorner beni1tzt2• 

Der Abkmf der Handlung folgt den Arbeitsvorgăngen: die Băuerin 
zeigt dem Bauern und dem „Vorgănger" (Ochsentreiber) an, wo gepflilgt 
werden soll. Dann wird das Fledst'i.ick geackert, der Vorgănger ist an
geheitert und daraus ergibt sich mancher Zwischenruf, der auch manche 
schlagfertige Antwort erhălt. Diese Dialoge mit den Zuschauem berilh
ren oft Geschehnisse aus dem Dorfleben - als eine Art Dorfgericht. 
Singend kornmt clie Băuerin mit ihren Gehilfen; meist wird ein Lied 
liber den Friihling gesungen, das Aufschluss gibt liber die Zeit, wann 
die Arbeit gewohnlich erfolgte: 

„Wenn da Schnee von da Olma weckageht 
und im Fruhjahr alles grien da steht .. . " 

Als obligates Flachsbaun-Lied wird nun folgendes (Brauchtumslied) ge
sungen: (Taf. I) 

Lus~i g 'l J I J ;Jr I d j I J J rLI J I J Jr l 
Wenn d'Ha1ensunn sch11nt so"""" und so Und. do bou i me1n 

4 . , I J '· J J f I J iJ fllJ J I J J r I I. i 
·lochs ln d [rd e1n1 gschw1nd. Htl, tulitei. wai schee is. da Nai r 

~ J iii.I J I ~ J r lj'" I 
~•t. tulitei, "ol schee Js do Mai ! 

Ta/el I. Erstes Flachsbaulied, vor der Aussaat gesuugen. 
Planşa I. Primul cîntec ritual-agrar, cîntat înainte de semănat. 

Danach beginnt die Băuerin, ein Săckchen oder einen kleinen Eimer 
mit Saatgut im Arm, mit dem Săen. Dabei singt sie ein anderes obligates 
Brauchtumslied: (Taf. II) 

Ta/el I I. Zweites Flachsbaulied, bei der Aussaat gesuugen. 
Planşa II. Al doilea cîntec ritual-agrar, cîntat în timpul semănatului. 

1 Note des Autors: Die Requisiten wurden auf dem Dachboden des Kultur
heims aufbewahrt; zur Zeit, als der Autor als Lehrer und Kulturheimdirektor in 
Altsadowa tătig war, wurden sie im Schulschuppen aufbewahrt. 

2 Ibidem: Auch 1977, als das Fernsehen diesen Brauch filmte, wurden Wei
zenki:irner benutzt. 
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Dieses Lied konnte unseres Erachtens Relikt eines 1alten Beschwo
rungs- oder Săspruchs sein, die es auch in der Banater Ebene gegeben 
haben soli. Leider sind keine iiberliefert, und wahrscheinlich hat auch 
dieses aus Altsadowa nur dank der Aufnahme in das Fastnachtspiel 
iiberlebt. 

Nach dem Lied rechen die Gehilfinnen .das Saatgut in die Erde, 
tanzen auf dem Aicker und singen auf die erste angefiihrte MelOdie: 

.,Unsan Flochs ha ma baut, ejtz drah mar uns um 
Und tanz mar an Wolza draf, rundumatum! 
Hei, tulitei, wai schee is da Mai! 
Hei, tulitei, wai schee is da Mai" 

Dass am Fasnet.:.Diensfag die Sathmarschwăbinnen von Sukunden bei 
ihrem nur Frauen vorbehaltenen Gelage in den Hăuschen im Kellerberg 
am Dorfrand unter Lărmen und Singen in die Hoh springen, damit der 
Flochs recht hoch wachse, soll hier als Parallele zum „Flachsbauen" 
angefiihrt sein. 

Darauf folgt die Mittagsrast, „Nald" und „Nedl" (Grossmutter und 
Grossvater) kommen mit dem ·Essen, begutachten vorerst aber die Arbeit. 
Eine Flasche macht die Runde, die !Alten erzăhlen vom Flachsbaun in 
friiheren Zei.ten, von den Miihen, die daraus rfiir die Hausfrau erwuchsen. 
Bauernregeln werden in die Erzăhlungen eingeflochten, bohmische Lieder 
gesungen, die dann jăh von einem Platschregen - es wird aus Giess
kannen oder mit Sodawasse.r .gespritzt - unterbrochen werden. Die 
Leute sind zufrieden, der Regen ist ein gutes Zeichen fiir ein baldiges 
Wachsturn, filr ein segenreiches Jahr. Mit e'inem lustigen Lied ziehen 
sie vom Felde heim. 

Das „Flochspaun", wie es heute abgehalten wird, ist ein unverbind
liches Spiel mit dem erklărten Ziel, die Umgebenden und sich selbst zu 
unterhalten, zu erheitern. rDieses Volksschauspiel ist ein gutes Beispiel 
clafiir, wie aus eins.tigen Elementen des Analogiezaubers eine Kultur
veranstaltung geworden ist. Die Umbi!ldung mag langsam und stufen
weise vor sich gegangen sein, entsprechend der Einstellung der Brauch
turnstrăger zu den einst geiibten Zauberhandlungen und spăter zum 
Thema selbst, das dargestellt wird. •Wie wir <las Spiel heute miterleben 
konnen, vermag uns jedoch ·Ein:blick in Gepflogenheiten und Beschăfti
gungen, die dieser BeV'Olkerungsgruppe einstmals von Bedeutung waren, 
zu gewăhren; es spricht fiir die Freude dieser Menschen am geselligen 
Spici, von ihrer Lust zu singen und zu fabulieren. Es spricht aber auch 
von ihrer Wandlung zu realistischen Menschen, fiir die 1nicht mehr die 
einsti.ge magische Absicht sondem allein die Freude an der Darstel.lung 
von iBedeutung .ist. 
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2. RATSCHBRĂUCHE 

Unter diesem Titel werden Brăuche genannt und beschrieben, die 
von den Ratschbuben în der Zeitspanne Gri.indonnerstag bis Karsamstag 
und auch am Ostersonntag und Ostermontag ausgelibt werden. Dais 
Rats<:hen hat weniger als die Faschingsbrăuche mit dem Bauernjahr Z?I 

tun, wenngleich es sich, als Form des Analogie-, Fruchtbarkeits- und 
Abwh<.>rzaubers, auf das Erwachen cler Natur im Fri.ihling, auf dem Sieg 
der Wărme liber dic Kălte, auf dem Sicg des Guten liber dem Bosen 
bezieht. 

2.1. RATSCHEN 

Geratscht wird în allen flinf Ortschaften dreirnal tăglich: frilh
morgens um sechs Uhr, mittags und abends um sechs Uhr. Die Ratsch
buben gehen den Hăuserreihen entlang und sagen vor jedem Haus ihren 
Spruch, der anschliessend vom Lărm der Ratschinstrumente gefolgt 
wird. In Altsadowa wird der Spruch gesungen, în den anderen Otschaf
ten \'On einzelnen Ratschbuben laut aufgesagt. In Neukaransebesch und 
AJ.tsadowa wird mit kleinen Handratschen und „Klăpara" oder „Homma" 
geratscht. „Geklăppert" wird wăhrend des Spruchaufsagens und. bei 
Zăune und Tore. (Abb. 1; 2) 

Abb. 1. Der "Klăppara" 
oder "Homma" erzeugt 

Klopfgerăusche. 

Fig. 1. "Ciocănelul" pro
duce sunete de percuţie, 

precum „ toaca". 

Abb. 2. Eine von den 
Ratschbuben verwendete 

kleine Handratsche. 
Fig. 2. O cîrîietoare mică, 

folosită de băieţi. 

In Wolfsberg und Weidental gibt es ein anderes Zeremoniell: die 
Ratschbuben gehen auf der Strassenmitte durchs Dorf; voran die Schieb
karrenratschen, danach die grossen Handratschen, die kleinen Hand
ratschen und zuletzt die „Homma" (Harnmer). In allen Ortschaften gibt 
es einen „Ratschmeister", der di·e Jungen einteilt und zuletzt aurh die 
gesammelten Eier verteilt. 

Die Spri.iche sind von Ort zu Ort verschieden. W enn in den Deutsch
bohmendorfer am Fusse des Semenic-Gebirges alle Spriiche mit „Ave 
Maria, es ist sechs (zwolf) Uhr" enden, so wurde 'in Neukaransebesch in 
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den sechziger Jahren etwas „neueres" aufgesagt: „Liebe Leut', wir woll'n 
Euch sagen - das Glock.lein hat sechs (zwolf) Uhr geschlagen ! " Es gab 
damals ein grosses Pro und Contra, dass so weit fi.ihrte, class heute dic 
Spri.iche ,,gemischt" gerufen werden. Das ist wiederurn ein Beweis da
fi.ir, dass das hiesige Volksgut lebendig ist. 

Die Ratschbuben versammeln sich auf einen vorher bestimmten 
Platz, gewohnlich die Hutweide, von wo sie gleichzeitig in alle Gassen 
zu ratschen beginnen. Wer von den Jun.gen am Freitagmorgen vor Ostern 
der Letzte am Versammlungsplatz ankommt, wiro als „Judas" bezeichnet 
und muss durch ein vorher entflammtes Feuer („Judasfeia") springen 
oder ein Uter Essig trinken! Nati.irlich bevorzugt der „Judas" das Sprin
gen durchs Feuer! In den vielen Jahren dieses Zeremoniells ist noch 
nichts argeres <labei geschehen, als versengte Haare oder Hosenbeine. 
\Vahrscheinlich ist dieser Brauch ein Uberbleibsel eines \'orgeschichtli
chen Zeremoniells: die Reinigung durch das Feuer, cine Abart des Ab
wehrzaubers (purificare prin foc). 

Bis sich alle Ratschbuben morgens, mittags und abends vcrsammeln 
braten einige Speck oder Wurst am Spiess, oder backen Kartoffeln, was 
allen gut schmeckt. Die meisten versuchen dann ihre Schnitzkunst an 
den vom frischen Saft durchdrungenen Weidenruten aus. \Vas so ein 
Junge alles aus einer Weidenrute schnittzen kann, ist fi.ir cin Stadtkind 
fast unvorstellbar. 

Die Rumanen aus der Gegend beniitzen keine Ratschen, sondern 
das Klopfbrett („toaca"), das an einem Baumast angebracht wird. '..\fan 
,,deplassiert" sich also nicht; jeder klopft selbststăndig - allerdings zu 
pi.inktlichen Uhrzeiten, die mit denen der deutschen Ratschbuben zum 
Teil i.ibereinstimmen. 

2.2. WEIDENRUTENSCHNITZEN 

Zum Spiel der Ratschbuben und Kinder im Freien gehăren nicht 
nur Ball, Tonerde oder Spielzeuge aller Art. Da sich im Fri.ihling die 
Hinde leicht vom Holze IOsen lasst und die Weidenruten ăusserst bieg
sarn sind, finden sie grosse Verwendung, besonders bei den Jungen, die 
keine Gelegenheit auslassen, sich daraus irgend ein Spielzeug zu schnit
zen. Es beginnt ja die Spielzeit im Freien! Aus der Vie.lfalt der belieb
ten geschnitzten „Spielareien" erwahnen wir: „Furza", „Trumpetn", 
„Pfeifl'', „Ziddarawagn", „Steckn", „Katschka-Steckn", „Peitschn-Steckn", 
,,Spritzn", „Pfeil un Pogn", „Schleidaragabl", „Windradl," „Wassaradl", 
„Gwehr" u.a. 

Der „Furza" ist da<; kleinste musikalische Instrument uncl Spiel
zeug zugleich, das man aus einer Weidenrute basteln kann: 2 bis 4 cm 
lang. Es besteht bloss aus den Rinde eines di.innen Weidenăstchens, die 
\"Om Holz gestreift wurde. Die Rinde wird bis zur Hălfte eingeschniittcn, 
zus:ammengedri.ickt und zwischen die Lippen gesteckt, so dass nur cin 
kleiner Teil aus dem Mund ragt. Durch blasen entstehen tiefere Tone, 
in Neukaransebesch „Furza" genannt. Dahcr kommt auch der Name dL'S 
Spielzeugs, mit dem jcder Ratschbub „debiltiert". 
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Die „Trumpetn" besteht aus zwei Teile: das „Mundstickl" bt ein 
„Furza" und der „Trechta" (Trichter ) ein trichterforrnig zusammenge
rolltes Weidenrutenband. Der „Furza" wird in der kleinen Offnung des 
Rindentrichters befestigt. Gehalten wiro die „Trumpetn" am Trichter. 
Durch Hineinblasen entstehen stărkere Tone als beim „Furza". (Abb. 3). 

~ 
Abb. 3. „Fraza" und "Trumpetn" 
- zwei primitive Instrumente, 

aus Weidenrinde erzeugt. 
Fig. 'J. Două instrumente primi
tive, construite din coajă de salcie. 

Das „Weidenpfeifchen" („Pfe1fl" oder bair. „Tschwiglpfeifn" ge
nannt) bleib,t <loch das am hăufigsten geschnitzte Friihlingsspielzeug der 
Ratschbuben und anderer Jungen. Dazu benotigt man etwa 10 bis 15 cm 
lange, fingerd.icke Weidenruten, die mit dem Taschenmesser so lange 
geklopft werden, bis sich die Rinde vom Holz lost und abgestreift wer
den kann. Danach werden Luftloch, Pfeifloch und Tonloch ins Holz 
geschnitzt. Wenn die Rinde wieder ri.ibers Holz gezogen wird und man 
durchs Luftloch blăst, entstehen im Pfeifloch Tone, deren Hohenlage 
von der Grosse und Lănge des Tonlochs bedingt is.t. (Abb. 4). 

llrtlflocft f~h Riftdt •nd Holr J ~ 

/ 
sc~ttt '"" d\ftft dio R11deJ 

~ ( ~ 

A bb. 4. }Ierstellung ei nes "Pfeifls" aus einer 
\Vei<lenn1te. 

Fig. 4. Construirea unui "fluieraş" dintr-o ra
mură de salcie. 

Damit sich die Rinde leichter vom Holz lost, sagen die Jungen beim 
Klopfen der Rinde einen Spruch; er ist in der Auffassung der Kinder 
ein Hilismittel, eine Art „Zauberspruch", ohne den die Rinde sich 
schwer oder gar nicht lost und die Pfeifchen nicht geraten. 

Ein alter Wolfsberger Vers, mii.tgeteilt von Johann Nelz, lautet: 

„Pfeifl, Pfeifl, pfiffo, 
zuig da Katz d'Haut oo, 
iwan Schwanz, iwan Schwanz -
bleibt mei Pfeifl aa no ganz. 
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mit an kroussn Rupfawea1·g, 
bis a wieda owa kimmt, 
is mei Pfeifl aa herint! 
Pfeifl, Pfeifl, rutsch oi, 
Owa sist i schlog di oi!" 

99 

ln Weidental wird das Pfe1fchenrnachen „Tschwieglpfeifn mocha" 
genannt. Hennann Hausner teilte uns folgenden Spruch mit: 

„Pumpa, pumpa, fOlla, 
d'Nadl liegt im Kella; 
da Nădl af da Schuddrahohl, 
raacht d' Pfeefa un tout net văl. 
Springt's Katzl iwan Po(ch), 
bricht ea's hinta Pfaitschadl oo. 
Springt's Hundl nache 
peesst ea's gonz und goar oo! 
Hoaro, Hoaro, 
rennt da Hohna iwan Pearg 
mit a kraussn Rupf awearg. 
Bis da Hohna van Bearg owa kimmt, 
is ma Pfeefl aa scho hearint! 
Pfeefl, ka;h owa, 
sist schneid i de owa!" 

Ăhnlich singen auch die „Pauma" (Buben) in Altsadawa, mit klei
ncn Unterschiede. 

In Neukaransebesch wird ein .anderer Spruch beim „Pfeiflmachn" 
gesagt. Hier wurden die Weidenpfeifchen friiher fast ausschliesslich mit 
clem „Ulaker", einern bihligen federlasen Taschenmesser mit Halzgriff 
(gi'bt es heute nicht mehr), geschnitzt. Dazu wurde nach Angaben von 
Wenzel Kazler folgender Spruch gesagt: 

„Mutta, Mutta, gi'ma a Kreiza!" 
„Was machst mit ten Kreiza?" 
„Pfeifl kaufn, Pfeifl kaufn!" 
„Was machst mit den Pfeilfl?" 
„ln Tag neinplasn! 
(oder: Herumplasn! 
In llimml plasn! 
Ins Blaue plasn' u.a.)" 

Ein anderes Spielzeug, cler „Ziddarawagn" (zitternder Wagen), ist 
cin aus Ruten geformter Schli.tten, der entweder geschaben ader gezo
gen wird. Seinen Namen erhielt er d.avan, dass er dauernd zittert, d.h. 
vribricrt. Zwar wird er von Jungen hergestellt, doch meistens van Măd
chen zum Spazierenfahren ihrer Puppen verwendet u.a. Zur Herstellung 
dieses Fahrzeugs bf'notigt man drei lăngere Weidenruten, ein<> Astga
bel, cine Schnur ader Draht und eine kurze Rute. Zuer~t wcrden die 
frcicn Aste der Gabel zusammengebunden. Dann werden zwci gleich 
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langen Ruten gebogen und mit den Enden în die zusammengebundene 
Gabel gesteckt, sie b~lden die „Liiufe"'. Darliber kommt der langere Ast. 
die ,„Stanga"'. Damit alles zusammenhiilt driickt eine kurze Rute die 
Stange auf die Enden der Lăufe und auf die Gabel. 

Dieses gebastelte Gerat, ohne Nagel zusammengestellt, kann auch 
dazu dienen. bei Wanderungen ader aufs Feld Gepiicksti.icke zu trans
portiercn. Wahrscheinlich hatten unsere Urahnen, bei der Einwanderung 
und Bevolkerung dieses Gebiets, diesen primitiven Weidenrutenschlitten 
gekannt und auch beni.itzt, um ihr Hab und Gut, Kinder und Gepăck 
leichter von Or.t zu Ort.befordern zu konnen. Bei der Herstellung d.ie
ses primitiven Fahrzeugs wird keine Kunst angewendet - das Einfache 
ist hier das Geniale! (Abb. 5). 

Abb. 5. Dit' Herstellung eines „Ziddarawa
gens" erfordert nicht viele Kenntnisse - nur 

ein 'venig Geschicklichkeit. 
Fig. 5. Construirea unui "căruţ primitiv" nu 
necesită prea multe cunoştinţe - doar puţină 

îndemînare. 

Jeder Hi.iterjunge („Kuhhalda", „bair. „Hajtbua") braucht auch sei
nen „Stecka" (Stock), auf dem er sein „Plngl" mit dem Jausenbrot liber 
die Schulter hăngt, und auf den er sich beim Gehen ader SteLgen 
sti.itzt. Durch Einschnitte in .der Rinde verziert, wird er auch als Wan
derstock beni.itzt. Es gibt vielerlei Verzierungsmotive dieser Stocke, als 
wahre Volkskunst zu verstehen: (Abb. 6). 

A bb. 6. Einige \'erzierungsmotive <Ier 
„Stecka". 

Fig. 6. Citt',·n motive ornameutnle <le 
pe , , beţele viicnrilor". 

Um nach Vogeln ader anderen zu schiessen, braucht ein Junge cinP 
„Schleidaragabl", an der zwei Gummilăufe befestigt werden. Sie ziehen 
eine Lederhi.ille mit, die den Stein abschnellt. Die Weidengabel wird 
oft auch verziert. 

www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro



Obiceiuri şi tradiţii ale naţionalităţii germane 101 

Draussen auf der Weide und vor Ratschbeginn wird aµch Kaitschka 
gespielt. Aus dickeren Ăsten werden zu diesem Zweck die „Katschka" 
und cler „Katschkasteckn" verfertlgt. 

„Pfeil und J3ogen" stellt man auch aus Weidenruten her. Fur Bo
gen eignet siich jedoch am besten Eschenholz und fi.ir Pfeile Sch.ilf
rohr, mit einPm Nagel als Spitze. 

Jeder Bauer braucht auch eine Peitsche („Peitsch", bair. „Goissl") 
Der „Peitschnsteckn" wird meist aus einer Birkenrute geschnitzt. 

So mancher Bub schnitzt sich aus Weidenruten, mit einem schar
fen MesS<:'r un<l Geschick ein „Windradl" oder ein „Wassaradl", die sich 
lustig drE'hn. 

Ein anderes Instrument, das sich unsere Grossvăter fiir den Oster
montag, den Tag an dem man „spritzen geht", herstellten ist die 
„Spritzn" ader auch „Pumpn". Sie ahnelt einer lnjektionsspritze, ist 
aber viel grosser und nadellos. Dazu wird ein dickerer Ast, meist Ho
lunder, durch[ochert. Wo das Mark sass, bewegt sich ein Kolben, der 
an einem Stab befestigt ist. Der Kolben saugt das W asser auf und 
spritzt es durch das enge ,LoC'h eines vome angebrachten Stopf1ens 
(„Stoppel ") hinaus. 

Bemerkenswert ist die Formenvielfalt der Rute in Kinderspiel und 
Brauch, von der Rute der FaSC'hingsnarren, die mit der Wiinschelrutc 
und dem Zauberstock verwandt ist, bis zur komplexen Brauchtumsaus
riistung, zu den Musikinstrumenten und Spielsachen, die hier geschnitzt 
werden. Und dass dies gerade in der ·FriihlingszeH geschieht, ist auch 
kein Zufall - eher ein Bediirfnis, welches tiefe Wurzeln im BL'WUsst
sein und Brauchtum geschlagen hat. 

2.:J. EIERFĂRBEN UND E[ERSCHENKEN 

Im Ei erblickten schon die Urvolker die sinnvollste Darstellung vom 
Geheimnisse des Lebens. Nach altrlndischen Vorstellungen wurden Got
ter und We1t aus einem ratselhaften Welt-Ei geboren. Bei den Rămern 
hatte das Ei lange Zeit religiose Bedeutung. Bei den Feiern dPs Ceres, 
dic Gottin der Fruchtbarkeit, wurden auch Eier im festlichcn ZugL' 
zum TempPl getragen und Wahrsager prophezeiten aus dem Ei die 
Zukunft. 

Eier schenken - clas ist ein Brauch, den wir bei vielen Volkern 
auffinclen. In einer Polizeiverordnung des Landes Sachsen vom Jahrc 
1612 wird den Un tertanen <las Schenken von Ostordcr verbotE'n, wpil 
dabei und damit zuviel Aufwand getrie~n wurde. Wahrscheinlich woll
te man diesen I3rauch den vornehmen Stănden vorbehalten, denn seit 
Konig Ludwig XIV. war es Mode geworden, Osiereier, die oft von her
\'OJTagenden Malern geschmiiekt wurden, zu schE'nken. Die bed.ihmtes
tcn und kostbarsten Stiicke warl"n. die goldenen, mit Edelsteinen unei 
PerlC"n besetzten OstC'reier der russischen Kaist'r, wahre WunderwNkc' 
geniakr Handwerkerkunst, die sich auf einem Hebeldruck offncten. 
worauf skh dem erstaunten Betrachter ein Pfau, einc' Tănzerin u.a. 
zcigte. 
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Der Autor will durch diese kurze geschichtliche Einleitung unter
streichen, dass bei den Deutschoohmen keine Spur solcher Oberschweng
lichk~iten, Protz oder Aufwand zu finden 'ist. Geschen.kt werden hier 
schlicht einfache, selbsitbemalte Eier. Jede Hausfrau trachtPt danach, 
genilgend Eier zu fărben, entweder blau, grilo, gelb, meistens aber 
rot. Wo keine Farbe vorhanden, weiss die geschickte Ha.Usfrau eine 
andere Methode: auf den rohen Eiern werden je ein Klee- oder Peter
si!ienblatt gelegt, mit einem Gazetuch oder Seidenstrumpf fest gebun
den; danach werden die Eier ungeifăhr 20 Minuten .Jang in Zwiebel
schalen - Wasser gehocht. Nach dem Entfernen des Tuches oder 
Strumpfes werden die Konturen des Blattes sichtbar, das auf dem Ei 
gepresst ·war - der Rest des Eies ist vom Zwiebelsaft gelb-braun 
gefărbt worden. Diese einfache Methode ist sehr verbreitet. Richard 
BC'itl hat sie filr Montafon aufgezeichnet.3 

Ganz selten findet man auf einem Ei ein Spruch zu lesen, oder 
eine mit Pinsel und Farbe vollbrachte Verzierung zu sehen. · 

Wir vermochten zu glauben, dass idas Eierschenken auf der Vor
stellung der Urv0lker beruht, die im Ei die Verk:Orperung der Lebens
kraft und Fruchtbarkeit sahen. 

Der B:rauch Eier zu fărben und zu ischen.ken ist mit dem Fruchtbar
keitszauber verbunden. nas Ei wi.rd. also einer Person - als Fru.cht
barkeitsisymbol - geschenkt, um sie von dessen magisichen iKrăften 
beeinflussen zu lassen. 

Praktizierender Symbol Empfănger 

MENSCH I Ei MENSCH H 

Wohlwoller Fruch tbar kei tszauber Niitzer 

Aus dem obigen Schema ist ersichtlich, dass hier weder die gu
ten, noch die băsen Krăfte angerufen werden. Das Ei als solches ist 
„stark" genug, um - im magischer Form - Fruchtbarkeit auszu.strah
lt>n und den Menschen zu beeinflussen. 

Ein anderer Aspekt des Eierfărbens ist die authentische Volkskunst 
die daraus spricht; der Kunstferligkeit der Hausfrau entgeht nichts, 
um „schone" (kunstvolle) Eier zu fărben, um sie dano mit grasster 
FTeude und \V ohlwollen zu verschen.ken. 

2.4. EIERSAMMELN 

Nach dem letzten Ratschen, gehen die Ratschbuben Eier sammeln; 
es soll ihr wohlverdienter Lohn fi.ir das dreităgige Ratschen sein. Sie 
gehen von Haus zu Haus, tragen einen mit Frilhlingsblumen geschmuck
ten Korb, im dem Heu oder Stroh gelegt wurde. In jedem Hof sagt ein 
Junge den „Sammel-Spruch" vor der Hausfrau .auf, dann ratschen alle 

J Richard Beitl, Deutsche Volkskunde, Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin, 
1933, S. 248-251. 
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laut und kurz. Die Hausfrau legt ·ihnen einige Eier in dcn Korb und 
etwas Kleingelt in die Bi.ichse. In Sadowa ·ist danach noch ein „Dank
Lied" zu horen. Die Spri.iche, die beim Eiersammeln .gesagt werden, 
sind fast identisch. Hier wiedergeben wir den Spruch, der in Ncuko.
ran sebesch bekannt ist: 

.,O Leit, o Leit, o liebe Leit! 
Es sein tie heilige Ostazeit! 
Tie Eie sein gepackn, 
Mir heer ma sie knackn. 
Mir heer ma sie klingen, 
Die Jungfrau werd sie bringen! 
Gibt's uns Eie oda Geld, 

, • Gibt's uns nur was eich gefăllt! 
Eie heraus, Eie heraus, 
.Oda schlag ma Eich a Loch ins Haus!" 

Die so gesammelten Eier werden gezahlt und zuletzt auf die Zahl der 
Ratschbuben vcrteilt. 

2.5. EIERSPIELE 

Es gibt mannigf altige Eierspiele, die auch bei den rum~inischen 
Kindern vorkommen und im deutschen Sprachgebiet fast allgemein an
zutreffen sind. 

Beim „Titschn" (Neukaransebesch und Altsadow.a) oder „Spackn" 
(Wolfsberg) wird die Starke des Eies ausprobiert. Bei Tische, odei· 
auch auf der Strasse, wird dann getitscht: einer haltet <las Ei hin, der 
andere schlăgt mit einem anderen Ei darauf; das geht so, bis clas sbrkstc 
Ei ermittelt ist. Das 1soll ein „gutes" Ei sein! „Trauss hătt kannen a 
Kokosch werdn!" heisst es in Neuk.aransebesch - also ein Ei mit her
vorragenden magischen Krăften. 

Beim „Eieranwerfen" gibt es folgende Spielregel: ein Junge hălt 
das Ei, cin anderer wirft mit einem Miinzenstikk ins Ei. Bleibt die 
Mi.inze in der Schale stecken, gehort <las Ei sammt Mi.inze dPm Wcrfer; 
verfehlt dieser aber das Ziel, verliert er auch die Miinze. Gar manchc 
Rauferei ist schon von so einem Spiel ausgegangen ... 

BC'im „Vatruckn" wird ein gekochtes und gcfărbtes Ei der Lănge 
nach in die Handflache gelegt. Man versucht nun durch D1·i.icken die 
Schale zu zerbrechen. Das gelingt nicht jedern, da die Schale nach dcm 
Kochen hărter wird und selten zerbricht. 

2.6. EIERSUCHEN 

Wohl die grăsste Freude der Kleinkinder ist das Eiersuchi:'n -
Eier, die der „Osterhase" gelegt hat! Er „legt" sie in „Nester", oder 
„verliert" sie auf dem Wege zum Nest. So ganz nebenbei isei erwăhnt, 
dass der „modeme Osterhase" sogar Bonbons, Schokolade, Spielsachcn 
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alkr Art u.a. bringt, was in alten Zeiten nicht Brauch war. Diesen 
Brauch zu deuten ist dem Volkskundler nicht leicht, i.i.berhaupt dann, 
wenn man den Kindern erklăren soll, wieso der Rase Eier legt. 

Năher betrachtet, sind Ei und Hase Fruchtbarkeitsymbole. Wieso es 
zur Verschmelzung der beiden kam, ist noch nicht recht geklărt. Zwar 
versucht der Dichter Eduard Morike diese „Sache" zu erklăren, meint 
0s aber mit einer spritzigen Dase Humor: 

„Die Sophisten und die Pfaffen 
Stritten sich mit viel Geschrei: 
Was hat Gott zuerst erschaffen, 
Wohl die Henne, wohl das Ei? 
Wăre das so schwer zu losen? 
- Erstlich war ein Ei erdacht! 

Doch, weil noch kein Huhn gewesen, 
Schatz, so hat's der Has' gebracht!" 

Dieses auch im Volke bekanntes Gedichtchen stiUt aber keinem Volks
kundlcr den Durst nach Wissen und Wahrheit! 

Anderseits, ist die Legende mit dem „Hasen" genau wie jene mit 
dem „Storch": sie soll dem Kleinkind eine vorlăufige - wenn auC'h 
denaturierte - Erklărung der Geschehnisse im Leben und Brauchtum 
sein, um ihnen so ihre kindliche Freude zu vertiefen. 

2.7. \VASCHEN IM FLUSSWASSER 

In derselben Zeit, in der ·sich die Ratschbuben am Karfreitagmor
gen zum Versammelplatz schleichen, um ja nicht als letzter anzukom
men, kann man auch so manches erwachsene und heiratslustige Măd
chen erblicken, das sich dem Fluss năhert. Ein Aberglaube sagt. class 
sich ihnen das Bildnis des Zuki.inftigen im Wasserspiegel zeigt, wenn 
sie fri.ihzeitig zum Fluss gehen und hineinbUcken. Ob bei dieser Ora
kelform schon ein Mădchen ihren Zuki.inftigen erblickt hat ader nicht, 
hat noch niemand verraten. 

Danach wăscht sich das Madchen im Flusswasser, um weiterhin 
„schon und rein" zu bleiben. Es bringt auch einen Krug Flusswasser 
nach Hause, damit sich auch die anderen Familienmitglieder Hănde und 
Gesicht waschen konnen. Die Analogie zwischen korperlich rein sein 
unei scelisches rein sein ist tief im Volksglauben verankert. Es ist ein 
Dberbleibsef des heidnischen Glaubens an die Reinigung durch clas 
Was!:.er (purificare prin apă). 

'2.7. SPRITZEN 

Das Spritzen ist die zweite Variante cler Reinigung durch das Was
se"r. Am Ostermontag, fri.ihzeitig, gehen die Jungen die Mădchen „spnt
zen". Zu Grossvaters Zeit beniltzte man noch die legendare (vorner 
beschriebene) „Spritzn". Heute ist es eine Kannc Wasser, meistens 
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aber ein Flaschchen Kolnischwasser. Diesen Kontrast brachte die „mo
derne Zeit" mit sich. 

Friiher wurden oft derbe Ausschreitungen beim Spritzen prakti
ziert; sozusagen, wurde dieser Brauch missbraucht. So z.B. wurde das 
Mădchen von den Jungen bei Hănden und Fii.ssen gepackt und im den 
gefullten Trog geworfen, der neben jeden Hausbrunnen stand. Und 
diese Tat wurde dazu noch belohnt: jeder Junge erhielt ein Ei! 

Auch heute noch erhalt jeder Junge oder Mann, der ein Mackhen 
oder eine Frau „spritzt" ein rotes Ei - allerdings, fiir eine edlen.' Tat. 

Auch war e.s friiher Si•tte gewesen, dass am Dienstag die Mădchen 
spritzen gingen. Das soll noch lustiger zugegangen sein! So mancher 
Junge wurde in seinem warmen Federbett iiberrascht und mit Brnn
nenwasser iibergossen; ein Eimer Wasser reichte manchmal nicht! 

Obwohl alle diese BrJ.uche und Sitten in der Osterzeit praktiziert 
werden, sind sie nicht kirchlich-religios, sondern haben einen urspriing
lich primitiv-heidnischen Charakter, der noch tief im Volksglauben 
verwurzelt ist und an Analogie - und Fruchtbarkeitszauber grenzt. 

HANS KLEIN 

OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE PRIMAVARA ALE NAŢIONALITAŢII 
GERMANE DIN ZONA DE MUNTE A BANATULUI (II) 

(Rezumat) 

Continuînd studiul început în numărul trecut şi bazîndu-se pe culegerile 
pl!rsonale de folclor, autorul se opreşte la începutul acestei prezentări asupra 
unui obicei curios, unic in zona Banatului şi chiar în ţară, practicat azi doar in 
localitatea Sadova Veche: „Semănatul inului". Acest obicei a suferit de-a lungul 
celor 160 de ani multe transformări în forma lui de prezentare, ajungînd din
tr-un obicei agrar unul strict scenic, de valoarea teatrului popular. Paradoxal, 
s-au păstrat totuşi, ca relicve unice ale populaţiei germane din România şi chiar 
de pe continent (I) vechile cîntece de ritual agrar, de incantaţie .~i fertilitate. 
Acestea, fiind moştenite din generaţie în generaţie, sint cunoscute de aproapL' toţi 
locuitorii satului. Autorul le-a transpus pe note în tonalitatea executată de per
formeri în 1977, dnd obiceiul a fost filmat de televiziune. 

In continuare, studiul de faţă se opreşte asupra practicilor băieţilor cme 
merg cu cîrîietoarea în perioada premergătoare paştelui, asupra instrum<'ntelor 
primitive şi alte jucării construite de aceşti copii, din beţe şi nuiele de salcie: 
„Furza", „Trumpetn" şi „Pfeifl", strămoşii îndepărtaţi ai instrumentelor actuale. 
Legate de aceste practici tradiţionale se prezintă şi unele cîntece de joacă ~i de 
incantaţie naivă, culese în Caransebeşul Nou, Sadova Veche, Gărîna, Brebu Nou 
si Lindenfeld. Fluierasul din nuia de salcie este instrumentul cel mai des f'on
fecţionat de băieţii preadolescenţi în acest anotimp, cînd coaja se desprlndl' mai 
uşor de pe lemn. Un desen arată cum se confecţionează acest instrument, ale că
rui sunete stridente umplu văile de la poalele Munţilor Semenic. Căruţul primitiv 
(„Ziddarawagn") poate constitui nu numai o jucărie preferată, ci şi un VPritabil 
mijloc de transport pe timp de vară şi iarnă. Fără a se folosi nici măcar un 
singur cui (!), nuielele sînt prinse una de alta prin curbare şi presare. 

Ce'.1.e cîteva motive ornamentale redlate în desen, pe care băieţii şi le în
crusteoză pe beţele lor în timpul păscutului sau în timpul liber, reprezintă o 
parte din tezaurul artei populare din această insulă etnografică. 
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ln continuare se descriu citeva . practici de vopsit ouăle, jocuri cu O'Uă şi 
dăr·uitul ouălor. Aici autorul sugerează printr-o schemă felul în care „fluidul 
magiei de fertilitate" (prin simbolul OU) se scurge de la performer la destinatar: 

Practicant, performer Simbol Destinatar 

OMUL I => ou => OMUL lI 

Bine intenţionat Magia de fertilitate Beneficiar 

O formă de oracol, ce s-a păstrat aici pînă în timpurile noastre este spălatul 
în apă curgătoare. Tinerele fete merg într-o zi anume la rîu, dis-de-dimineaţă, 
să se sp<'IP în apă curgătoare, pentru a rămîne în continuare frumoase şi curate 

şi pentru a li se oglindi în apă chipul viitorului soţ. Pe de-altă parte, acest 
obic·ei este o formă a credinţei populare de curăţire prin apă. Rămăşiţele acestei 
credinţe se regăsesc şi în stropitul fetelor din lunea paştelui. Credinţa de curăţire 
prin ioc se regăseşte în jocul băieţilor care umblă cu ciriietoarea, cînd ultimul 
\"enit la locul de adunare este considerat „trădător" şi trebuie să sară prin foc. 

Toate aceste obiceiuri şi tradiţii, chiar dacă sînt practicate în perioada paş
telui, nu au un conţinut sacru-religios, ci unul profan-păgîn. Dovada o face "faptul 
că e]p nu folospsc practicilor religioase şi că multe diri ele au fost aspru pedep
site de inchiziţie, fiind considerate „necreştine": dăruitul ouălor şi jocurile cu 
ouă, oracolele de oricP fel, magia de fertilitate, de incantaţie, credinţa arhaică de 
curăţire psihică prin apă şi foc. Cu toate acestea, credinţa populară, superstiţia, 
toate practicile primitive au prins rădăcini adinci în conştiinţa generaţiilor de 

.mult uitate, care au populat actualele localităţi cu naţionalitate germană. Curios 
este C'ă şi generaţiile tinere participă cu mult zel la toate manifestările obştii, 
făr<1 2 rerceta însă semnificaţia lor, ci doar dintr-o ambiţie ascunsă, înnăscută, 
generată de recunoştinţa purtată pentru strămoşii veniţi, pe aceste meleaguri. Ca 
urmare, în decursul a cîtorva generaţii, unele obiceiuri vor dispare sau se vor 
transforma în „reprezentaţii scenice" (teatrul popular, şezătoare· etc.), aşa cum 
a fost cazul obiC'eiului „semănatul inului". 
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