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THit biefem Buche roirb bem beutfchen Bauern fein 
ebelftes fileinob roiebergegeben, (eine eigentliche Seele. 
Barum roenben (ich biefe Blätter an alle bäuerlichen 
Tilenfchen, gan} gleich ob fie ben Pflug, ben Hammer, 
ben pinfel, bie folle ober bie feber führen. Sie roenben 
[ich an ben wahren beutfchen THenfchen; benn biefer ift 
immer Bauer gewefen. Bamit ift fchon gefagt, Bauern
tum fei eine innere Haltung, nicht ein Erwerbsjweig.

Bauerntum ift etwas, bas man hat ober nicht hat; 
man bann es nicht erlernen; es ift etwas, ju bem man 
berufen fein muß, Gnabe mithin, bie eine Bereitfchoft 
5ur pnfchmiegung an bie natürlichen Bebingungen ber 
Heimat oorausfetjt.

lüer bem IDahne lebt, bie Tlatur mit TTlenfchenmitteln 
jwingen, fich ju ihrem Herrn auffpielen ju können, ber 
möge biefes Buch ungelefen laffen. Es fprid]t nicht 
feine Sprache; benn hier laffen wir bie Matur ausreben, 
fern bem pberwitf tüftelnber, entwurjelter Hirne.

Ber DJeg ju biefem IDerhe jieht [ich über eine Streche 
non mehr als einem Bierteljahrhunbert einfamfter Ar
beit. Berftänblich barum, baß bie lüeilenfteine an bie- 
fem pfabe, meine Bücher, manches bort Gejagte her
geben mußten, bas hier wieberholt ober in neues Eicht 
gerückt würbe.

Baß bie Jeit für biefes Buch reif würbe, (ehe ich als 
eine ber gütigften Fügungen meines Eebens an; baß 
es aber gefchrieben warb, nach manchem oergeblichen 
pnfati bennoch gefchrieben würbe, bas oerbanke ich fo 
eigentlich Herrn Br. $rifi foökel oom Heichsfenber 
THünchen. Sein Eingehen auf meine piäne unb bie ent- 
gegenkommenbe Bereitwilligkeit,Hunbfunkoorträge über



Aberglaube
meine fìrbeiten 311 ermöglichen, nötigte mich 511 einer 
überfchau bes fd]ier Unüberfehbaren. Es läge barum 
fd]on hinreichenber Grunb oor, fjerrn Ur. firökel ganj 
befonberen Dank 511 [agen, fjierju aber bin ich um [o 
mehr genötigt, als Ur. frit] Krökel mir auch ben Titel 
biefes Buches fd]enkte. Es ließe fid] fd]werlid] ein beffe- 
rer finben.

Herzlich oerpflid]tet bin ich ferner fjerrn 3. Schulte, 
ber fid] ber Blühe unterzog, entfctjeibenbe Eingelheiten 
biefes Buches nactßuprüfen.

fjerr Hubolf p. Elmayer-Beftenbrugg hatte bie Güte, 
bie Korrekturen 3U lefen. pud] ihm fei Bank gefügt.

Juletjt aber bies: Wenn man bebenkt, baß hier nur 
wenig Tleues entbeckt, fonbern nur uralte Sd]ät]e wie- 
bergefunben würben, fo hat alle Erkenntlichkeit ben 
freunblichen fjelfern unb por allem unferen Boroätern 
3U gelten. Ber "mittler aber will jufrieben [ein, wenn 
offene fjerjen fid] freubig jum Bermäd]tnis ber A".]nen 
bekennen.

n. f.

Tlikolaustag 1935.

W enn jemanb am THorgen juerft ben oerkehrten Stiefel anjieht, fo 
gilt bas als ein fd]led]tes Bor^eidien für ben beginnenben Tag. Bas 
fcheint felbftrebenb ein kinbhafter Aberglaube ju fein, über ben ju reben, 
fid] unter ernflen ITlännern erübrigt, pber es fd]eint nur fo; benn wenn 
man Jahr unb Jahr gewohnt ift, juerft immer ben linken Stiefel 3U 
fchnüren, fid] aber plötzlich babei ertappt, biefe Gewohnheit unbewußt 
burd]ürod]en unb ben rechten Stiefel beoorjugt ju haben, fo kann nur 
eine weitgehenbe Unkenntnis ber Eebensäußcrungen unb ihres Wefens 
uns baran hinbern, in biefer Tatfache etwas ju erblidien, bas uns mancher
lei 3u [agen hat.

Uns 3U fagen hat! Bo.rauf kommt es an. flicht minber aber barauf, 
baß wir aud] fähig finb, biefe Sprache ]u uerftehen. Unb an biefen beiben 
Borausfehungen pflegt es beim heutigen Ulenfd]en 3U hapern. Bie Re
gungen bes Eebens, ihre Gleichförmigkeit ober ihr Wedifel, bie Äußerungen 
ber Tlatur haben ihm nichts mehr ju fagen, weil er bas Ulienenfpiel, weil 
er bie Sprad]e ber großen Blutter nicht mehr oerfteht. Unoerftänbnis 
pflegt aber faft ausnahmslos mit eitler Selbftüberheblid]keit gepaart 3U 
(ein, bie bann fd]nell ein überlegenbes Eächeln jur Berfügung hat unb ein 
immer abfpredienbes Urteil. Bur barum hält fie bie Tatfache für unwefent- 
lid], baß jemanb unbewußt einen regelmäßigen Braud] üerläßt unb, wenn 
er biefe Abweichung bemerkt, aus ihr beftimmte Schlüffe jieht. Bas TDiffen 
unferer Tage [ieht in fold]em Tun nur einfältigen Aberglauben.

Ganj anbers erfcheinen jenem bie Binge, ber unferer Tlatur nahefteht. 
Jhm alfo künbet ber oerkehrte Schuh einen Tag, ber, fagen wir ein wenig 
übertrieben, Gefahren in fid] birgt, einen Tag, an bem man ganj befonbrrs 
ad]t auf fein eigenes Tun unb taffen 3U geben hat, um fid] uor Blißerfolgen 
unb Entlöschungen ju bewahren.

Es ift hier nod] nicht an ber Seit, bie näheren Jufammenhänge bes 
eben geftreiften oermeintlid]en Aberglaubens aufjubecken; es genügt oiel- 
mehr herootjuheben, baß wir uns mit ihm bereits innerhalb bes bunklen 
Gebietes bes beutfehen Aberglaubens befinben.

Jn weitem Umfange gehört er in ben Bereich ber Bolkskunbe, bie 
mehr ober minber als eine Sammlung alles beffen 3U betrachten ift, was 
in Sitten, Bräuchen, Sprichwörtern in Bauernregeln unb im Aberglauben 
ous bem Bafein unb ben Eebensformen unferer Ahnen auf uns gekommen
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ift. Die gefamte Bolkskunbe befindet fidi heute, als einer notwenbigen Wir
kung bes bisherigen unbeutfchen Weltbilbes, in ber Cage jener, bie nicht 
mehr begreifen, welcher Sinn in all bem Ahnenerbe enthalten ift. Sie oer- 
fteht bie Hatur nicht mehr unb faft alle ihre Beutungsoerfuche gehen am 
wahren unb überrafchenb reichen, babei aber immer lebenswichtigen Gehalt 
ber Urweistümer uorbei. Trohbem ßnb wir ihr ju h°hem Dank oerpflichtet; 
benn ohne bie unermübliche unb felbftlofe prbeit ber Bolkskunbler wäre 
es uns kaum möglich, noch heute bie oft längft oergeffenen Sitten unb 
Bräuche ber Doruäter auf ihren wahren Gehalt hin 3U prüfen unb, was 
für uns entfdieibenb, fie grunbfählich einer Wiebereinbürgerung jujuführen 
in bie neue, in bie heutige Tebensform bes beutfehen Holkes.

Emfig unb oerläßlich hoben bie Uolkskunbler gefammelt. Sie haben 
bie Bräuche oerglichen unb haben ihre Berbreitung feftgeftellt; aber fie 
haben eins unterlaffen: fie haben bie im Aberglauben ent
haltenen Behauptungen nicht in ber Batur nachge- 
prüft. Bie Bolkskunbe hat am Schreibtifch gefeffen. Sie hat fehr fd]öne 
Ergebniffe erjielt; aber fie hot alle bie Weisheiten überfehen, bie im Aber
glauben nerborgen finb. Sie hat ben freitag als freitag, fie hat Bonar 
unb Oftara als Götter, fie hat alles wörtlich genommen. Sie hat ben Aber
glauben als etwas betrachtet, bas einem Wahnglauben fehr nahe kommt.

Es brängt fich barum bie frage auf, was wir überhaupt unter Aber
glaube ju oerftehen haben. Wenben wir uns an bie Wiffenfd aft; fie gibt 
uns bie Antwort: „Aberglaube ift ber Glaube an bie Wirkung unb Wahr
nehmung naturgefehlich unerklärter firäfte, foweit biefe nicht in bet Heli- 
gionslehre felbft begrünbet finb".

Rühl unb nüchtern ift biefe Begriffsbefchreibung. Eine anbere lautet: 
„Aberglaube ift ju feinem größten Teil nichts anberes als ein Überreft 
alten Glaubens unb alter wiffenfchaftlicher Anfchauungen, bie non ben füh- 
renben geiftigen Greifen unferer fiulturgemeinfehaft nicht mehr geteilt unb 
beshalb oerurteilt werben”. Unter ben führenben geiftigen fireifen unferer 
fiulturgemeinfehaft ift bie heutige Wiffenfchaft ju oerftehen.

Hüt keiner biefer Beutungen können wir noli einoerftanben fein. Benn 
wir werben zeigen, baß es gar keine Haturgefetje geben kann, fonbern nur 
Hegeln, baß nichts in ber belebten Welt formelgemäß abläuft. Sehen wir 
ober uon biefem lanbläufigen Jrrtum ab, bann müffen wir immer nodi 
eine Unterlaffung feftftellen. Es ift unrichtig, hier non unerklärten Rräften 
ju fprechen, weil eine falche Behauptur.y bas Borhanbenfein erklärter 
firäfte Dorausfeht. Biefe gibt es nicht. Tliemanb ift in ber tage ju fagen, 
roas eine „firaft" ift; niemanb kann fie „erklären"; fie ift einfach ba; ße 
ift meßbar; fie ift anwenbbar, wie etwa bie Elektrizität; nur erklärt ift fie 
nicht. Wir haben biefer firaft einen künftlichen Hamen gegeben. Er ift jeboch 
keine Erklärung. Aber felbft wenn wir uns bei biefer Unzulänglichkeit bes 
Ausbruchs in ber Beutung bes Aberglaubens befcheiben, bleibt bennod) 

eine wichtige Tatfache beftehen, eine Tatfache, bie hier gäiri’idi übergangen 
würbe. Es fehlt nämlich bas klare Bekenntnis, Aberglaube [ei ber Glaube 
an bie Wirkung unb Wahrnehmung jener oonberheutigenTlatur- 
forfchung nicht mehr beachteter firäfte.

Bas ift aber ganj etwas anberes, ift etwas Heues unb es ift im 
Grunbe bas felbe, was bie jweite Beutung behauptet, wenn ße nämlich 
bauon fpridfr, baß bie alten Anfchauungen non unferer heutigen Wiffen- 
fchaft nicht mehr geteilt unb beshalb oerurteilt werben.

Bemgegenüber legen wir eine Begriffsbeftimmung oor, beren Berech
tigung allerbings erft nach Kenntnis bes ganzen Buches anerkannt ober 
abgelehnt werben kann. Wir umfdireiben: „A b e r g l a u b e i ft b e r o f t 
bewußt oerfälfchte, teilweife burch bie Haturent- 
frembung unferer Seit unb ber führenben geiftigen 
fireife mißoerftanbene, teils auf bem Wege über ben 
hai Hofen Wunberglouben oerbrämte He ft eines ehe
maligen Weisheitsfchahes unferer Ahnen. 3 n feinem 
wahren Wert überragt er all unfer heutiges Eebens- 
wiffen an Tiefe unb Bebeutung.

Als ein allgemeines Beifpiel mögen uns hier junächft bie Bauern
regeln gelten.

Bauernregeln — ber Stäbter belächelt, ber Eanbmann oerehrt ße. Ber 
Bauer, wenigftens foweit er Altbauer ift, bebient ßdi ihrer, währenb ber 
Sungbauer lernte, mehr ber Wetterkarte unb bem Wetterfunk ju trauen. 
Er ift nicht umfonft burch bie frchfchulen gegangen unb hat erfahren, 
welchen Stanbpunkt bie Wiffenfchaft einnimmt. Unb biefer Stanbpunkt ift, 
wenn wir oon einigen erft in ben letzten Jahren in Erfcheinung getretenen 
Ausnahmen abfehen, burchaus ablehnenb. Unb bie Wiffenfchaft ift in ihrem 
oollen Hecht; benn ße oermochte an zahlreichen Beifpielen bie Unhaltbar
keit ber alten Bolksanßchten ju erhärten. Unb bet Bauer ift auch im Hedit! 
Audi er uermodite unb oermag noch heute ben Hachweis ju erbringen, 
baß eine keineswegs geringere Sahl non Hegeln fehr treffenbe Wetteroor- 
ausfagen ermöglicht.

Bas finb Tatfachen, bie wir etweifen werben. Bas ßnb aber auch Tat
fachen, bie uns zeigen, es habe weber bie Wiffenfchaft noch ber Bauer 
hinreichenbe Grünbe, bas Urwiffen in Baufch unb Bogen abjulehnen ober
es ebenfo als ber Weisheit letzten Schluß ju bewunbern.

Es bleibt uns mithin kein anberer Ausweg als bie nüchterne frft- 
ftellung: Beibe irren ßct], bie Wiffenfchaft ebenfo wie ber Altbauer, fofern 
wir bie Bauernregeln wortwörtlich in ber frrm oerftehen wollen, wie ße 
uns heute oorliegen. Temen wir bagegen oon neuem bie niele jahrtaufenbe 
alten Weistümer im Sinne unferer hochftehenben Ahnen, im Sinne bes 
beutfdien Ur-Bauern oetwenben, kommen wir alfo in bie Tage, bie in- 
jwifchen entftanbenen Irrtümer ju erkennen unb ju befeitigen, bann er
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leben mir eine Überrafchung. Wir finben nämlich, baß bie Bauernregeln, 
finngemäß angewenbet, alles bas in ben Schatten [teilen, was bie gegen
wärtige UJetterroiffenfcfiaft für ben jeweiligen FjEimatbereict) bes betreffen- 
ben Bauern an hurj- ober langfristigen IDitterungsoorausfagen ]u geben 
vermag.

Biefe Behauptung Hingt 3unäd]ft anmaßenb. Wir werben inbeffen in 
bie Lage kommen, fie ju beweifen. Überbies ift es gut, fidi in biefem Ju- 
fammenhange baran ju erinnern, baß bie THeteorologie eine [ehr, fefjr 
junge Eüiffenfchaft ift, bie in ber kurjen Jeit ihres Beftehens Bewunbers- 
wertes geleiftet hat, baß aber bie Bauernregeln auf ein nachweisliches 
filter oon juweilen mehr als 3ehntaufenb jähren jurüdiblichen. Sie ent- 
ftanben jubem aus bitterer Eebensnotwenbigkeit; benn keine anbere Er
werbsform ift berart oon ber Witterung abhängig wie ber Bauer. Eine 
unoorhergefehene Bürre ober ein überrafchenb kommenbes Hegenjahr ent- 
fdjieben wenigftens einft über Eeben unb Tob. Tlaturnotwenbig mußte ber 
Ur-Bauer alles baran fetten, ju erfahren, ob es jwechmäßig fei, in bem 
einen Jahre etwa feuchtere Grünbe, im anberen trockenere flöhen für bie 
Bestellung ausjuwählen. Er mußte alfo'iOer Cage [ein, über bie Wöglidi- 
keit einer Wetteroorausfage auf [ehr lange Sicht ju oerfügen. Ber Selbst
erhaltungstrieb jwang ihn baju. Wit anberen Worten: Jur Erhaltung fei
ner Sippe, alfo um für (ich unb bie Seinen ein gefunbes unb barum rich
tiges Eeben ju gewährleisten, war es nötig, bie Wetterlage irr Boraus ju 
erkennen. Wer nun richtig lebt, fidi alfo ber Welt gewachfen jeigt, ber lebt 
weife, pus biefem Grunbe fpredien wir non ben' Bauernregeln auch als 
oon Bolksweistümern.

Biefe Bolksweistümer [chicken wir uns nun an, non ben eingefdilidienen 
Irrtümern ju befreien. Bamit gebe ich erftmalig im Jufammenhang bie 
Ergebniffe meiner ein Bierteljahrhunbert umfaffenben Arbeiten auf biefem 
Gebiete bekannt. Jeber, ob Wiffenfdiaftler ober Bauer, ob Borfbewohner 
ober Stäbter, ob Gartenbefitier ober Sportsmann — ich betone, jeber wirb 
in ber Eage fein, bie hier aufgeftellten Behauptungen nidit nur nachju- 
prüfen, [onbern fie nutjbringenb für fein Bafein, ja auch für [einen Beruf, 
[elbft für [eine Wußeftunben nutibringenb anjuwenben.

Puch öas klingt wieber ein wenig unglaubhaft. Bereits aber ber erfte 
Derfuch, eine mißuerftänbliche Kegel wieber in vollem Umfange anwenb- 
bar ju machen, wirb uns non ber Hiditigkeit biefer pngaben überzeugen.

Wir wenben uns barum gleidi einmal einer Hegel ju, beren völlige 
Unjuoerläffigkeit auf ber fjanb liegt, einer Kegel alfo, für beren Un
haltbarkeit wir nicht erft bie wiffenfchaftlidje Unterfudiung 311 bemühen 
brauchen; benn suminbeft jeber Eanbbewohner lächelt, wenn wir bie alte 
Üolksweisheit ins Gebäditnis rufen, bie ba lautet:

Ber Freitag-Wittag prägt oft uns ein, 
Wie künftigen Sonntag bas Wetter wirb [ein.

Biefe Kegel behauptet im Grunbe nicht mehr unb nicht minber, als 
baß bas an jebem Freitag um bie Wittags3eit herrfdienbe Wetter am ba- 
rauffolgenben Sonntag wieberkehren werbe. Bas ift, gelinbe gefagt, eine 
gerabesu törichte pnßcht, bie, ba völlig un3utreffenb, einer ernfthaften 
Wiberlegung überhaupt nicht bebarf. Würben wir alfo nun im üblichen 
Sinne oerfahren unb unfer nieberfchmetternbes Ergebnis, wie bas bisher 
gefdiah, oerallgemeinern, [0 würben wir fraglos ju einer fctjeinbar berech
tigten pblehnung bes Bauernwiffens kommen.

Es gehört fd|on eine [ehr reiche Erfahrung unb eine aus eigenem Er
leben fdiöpfenbe Kenntnis ber bäuerlichen Seele, es gehört bie börfliche 
Herkunft ba5u, ich möchte fogar [agen, bas Bauernblut, um hier nodi ben 
Wut auf3ubringen, t r 0 h b e m 3U oerfuchen, Sinn in biefen vermeintlichen 
Unfinn 3U bringen.

Es ift nun oerblüffenb 5U entbecken, baß troti ber umfaffenben wiffen- 
fchaftlidien Buchprüfungen, benen bie Bauernregeln unterworfen würben, 
biefer Berfuch niemals unternommen würbe. Bie Freitagrcgel galt als ein 
parabeftüdi, galt als ßronseuge für bie ßinbhaftigkeit bes Bolkswiffens. 
Born Stanbpunkte bes Jählforfdiers, bes Statiftikers, war gegen biefes 
Urteil gar nichts ein3uwenben. nichts alfo barum auch gegen bie wiffen- 
fchaftliche ablehnenbe Haltung, piles aber wat unb ift einsuwenben gegen 
bie allgemeine einftige Haltung ben geiftigen Fähigkeiten unferer phnen 
gegenüber unb nicht auch juletit bem Bauern in feiner Gefamtheit gegen
über. Wan war gewohnt, non ben primitiven Phnen 3U fpredien unb ahnte 
nichts oon ber ungeheuren Höhr ihrer fiultur; nichts, aber auch gar nichts, 
non ber überrafchenb tiefen Katurkenntnis unferer Borfahren. Uns, bie 
wir einfam um bie pnerkennung bet germanifchen Urkultur rangen, uns 
hielt man für Wolkenwanberer.

Jetit aber ift brr Tag gekommen, wo bewiefen werben kann, was an 
biefer Wolkenwanb'erei ift. Es ift ber Tag ber cnbgiltigen Ehrenrettung bes 
germanifchen Ur-Bauern, bes beutfdien Bauern überhaupt; benn nie ift 
biefer nüchtern benkenbe unb bodi non ebler Seelenwärme burdipulfte 
Bauernfchlag fo töricht gewefen, eine Kegel aufjuftellen, bie jeber natür
lichen Berechtigung entbehrt. Jrgenbwie muß ber Freitagsglaube unb ba
mit ber Jufammenhang 3wifchen Freitags- unb Sonntagswetter ben Tat
fachen entfprodien haben. Gewiß klingt biefe Bermutung auf ben erften 
Blick finnlos, wenn nicht gar albern; benn Freitag ift eben Freitag unb 
Sonntag bleibt immer nodi Sonntag. Es ift auch nicht einsufehen, warum 
es h'mfichtlidi ber Wettergeftaltung einmal anbers als in ber Gegenwart 
gewefen fein könnte, warum alfo einmal Freitags- unb Sonntagswetter 
non einanber, im Gegenfati 5U heute, abhängig hätten [ein [ollen.

Jnbem wir aber biefe Überlegung ausfprechen, beweifen wir nur unfere 
eigene Unwiffenheit, unfere phnungslofigkeit hinfiditlidi ber Eebensbebin- 
gungen unferer phnen. Bos Entfdieibenbe in ihrem Bafein war ihre Tlatur-
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nähe. Das mill [agen: Uniere frühen Dorfahren richteten fid] nach äer 
Datar unb lebten fo, mie bie heimatliche Tlatur es ihnen oorfchrieb. Sie 
lebten barum ohne bie großen Reibungen ber heutigen Jiuilifation, ße 
lebten glücklicher, weil gefünber, weil weifet. Bei ihnen war etwa'bet 

y THonat noch wirklich mit bem Dlonbe oerknüpft. Jeber ITlonat begann 
y/n- * mit bem Tage nach Tleumonb unb enbete mit bem DeHmonb. Puf etwa ben 

1 fünfzehnten Tag ¡eben lllonats fiel ber Dollmonb*).  Tleumonb unb Doll-
monb waren barum bie beiben gegebenen fefttage bes THonats, wie bas 
noci] heute bei allen natürlich lebenben Dölkern ber fall ift. Tleumonb unb 
Dollmonb waren bie beiben monatlichen Sonntage. Sie fd]loßen 3wifd]en 
fich öie beiben je oier3el]ntägigen Wochen'ein. Das befagt ja nod] bas 
Wort „Wodje", bas fo oiel wie „Wedifel", alfo Wonbwechfel bebeutet.

Halten wir bas einmal feft: Der Ur-lTlonat war burd] ben Tauf bes
Wonbes beftimmt, bie Wochen burd] bie Wonbwechfel, alfo burd] bie Jeit 
bes junehmenben Wonbes in ber erften, burd] bie feit bes abnehmenben 
Wonbes in ber zweiten Wonatswoche. Statt oier Wochen hatte ber ba- 
malige, ber Ur-Wonat alfo nur 3wei Ur-Wochen. Es gab bemgemäß 
innerhalb bes Ur-Wonats aud] nut 3wei freitage, bie wir hier aud] als 
Ur-freitage bezeichnen wollen.

Das alles ift 3war ju wiffen fehr hübfd]. pber unfere frage, inwiefern 
biefe Ur-freitage mit ben Ur-Sonntagen hinfichtlich ber Wetterlage ju- 
inmmenhingen, ift uns nod] oöllig rätfelfjaft.

Hier muß nun unfer im lebten Jahrjetjnt wiebergewonnenes Wiffen 
um ben tatfäd]lid]en Einfluß bes Wonbes auf bas Wetter herangejogen 
werben, wobei wir uns eine Erklärung für fpätere Unterteilungen über bie 
frage aufheben müffen, warum bie Wetterwiffenfd]aft fo lange ben Wonb- 
emfluß als nicht uorhanben be3eidinen mußte. Begnügen wir uns mit ber 
Wellung, baß er heute erwiefen ift unb oerfuchen wir, uns bie wahren 
jufammenhänge in großen fügen 3u oerbeutlichen.

für unfere Betrachtungen haben wir bie Talfache in Rechnung 511 
[teilen, baß unfere Erbe non ber Sonne elektrifche firäfte jugefenbet er- 

« uí ví U-tefr Um^änÖEn Degenwetter aüslöfen können. Je ftärker biefer 
elektrifche Juftrom ift, um fo höhere Schlechtwettergefahr befteht.

Wenn wir nun unferen Wonb berückfid]tigen, ber wie bie Erbe elektro- 
” 9u? !D QÖC?J u i0 ÖÜrfen roir fo|9ern' önß Er öie poptiue Sonnen- 
elektrijitat an ßd] heranjieht. Tritt er alfo 3wifd]en Sonne unb Erbe, was 
um bie Deumonbjeit gefehlt, fo muß ber Erbe burd] feine jufammen- 
raffung eine erhöhte Wenge elektrifdjer firäfte 3ugeführt, mithin bie Dor- 
ausfehungen 3u Regen gefchaffen werben.

Erfahrungsgemäß beginnen nun in normalen feiten bie Tleumonb- 
wirkungen bereits etwa 3wei Tage oor bem aftronomifchen Tleumonb.

) Auf bie örfjioanfungen in ber SDotijenlänge fann fjier nidjf eingegangen werben.

Ganz ähnlich liegen bie Derhältniße beim Dollmonb, alfo wenn unfer 
näd]tlid]er Begleiter, oon ber Sonne gefeßen, hinter ber Erbe ließt. Dann 
(ummen ßd] 0¡e Erb- unb TTlonban3iehungskräfte auf unb leiten wieber 
eine gefteigerte Wenge Sonnenelektrizität auf unferen HEimatftern. pud] 
hier wirb bie Wirkung bereits 3wei Tage oor Dollmonb fpürbar. 3n beiben 
fällen, beim Doll- wie beim Tleumonb, hält ße gewöhnlich aud] nod] bis 
zwei Tage nad] ben Wonbwechfeln an.

Run wißen wir aber, baß in ber feit bes Ur-Wonats bie beiben 
monatlichen Sonntage mit bem Reu- unb bem Dollmonb 3u[ammenfielen. 
Wir wißen ferner, baß biefe lllonbwccßfeltage nod] heute oft Wetterwechfel 
bringen, Sd]led]twetter; wir wißen ferner, baß bereits 3wei Tage oor biefen 
Tagen bes Reu- unb bes Dollmonbes, oor biefen Ur-Sonntagen, ßd] ber 
Um[d]lag 3um Schlechten ankünbigt; wir wiffen ferner, baß biefe zweiten 
Tage ehebem bie Ur-freitage waren unb haben fomit — bie Richtigkeit 
unb fuoerläßigkeit ber feßeinbar gan3 un3utreffenben Regel Dollinßaltlicß 
erwiefen.

Um ße heute wieber anwenbbar 3u machen, heute, wo ber Wonat 
nichts mehr mit bem Wonbe 3u tun hat, wo anftatt ber 3wei Sonntage 
beren oier unb ftatt ber 3wei Wochen beten minbeftens aud] oier getreten 
ßnb, haben wir nun folgenbes 3u tun: Wir nehmen unferen fialenber 3ur 
Hanb unb ftreießen uns jeweils bie 3wei Tage oor Reu- unb nor Dollmonb 
rot an, bann bie Tage bes Reu- unb bes Dollmonbes felbft unb ba3u 
jeweils bie folgenben 3wei Tage; benn unfere Regel erlaubt uns, gan3 ab- 
gefehen oon ber Wetterlage, aud] nod] weitere lebenswefentlicße Einßd]ten.

Wir werben nämlich bei ber Beobachtung nicht nur finben, baß bie 
Ur-freitage fowohl in gutem ober (chieditene Sinne oortrefflid] bie Wetter
lage bis 3u ben Wonbwedifeltagen angeben als aud] meift nod] bie ber auf 
ße folgenben 3wei Tage, fonbern wir begreifen 3ubem bie Weisheit ber 
Phnen, bie bas riet: „prh freitag [oll man keine neue prbeit unb keine 
Reife beginnen, ba man bann niel mit Hinbernißen 3u hämpfen hüt".

Diefer freitagsaberglaube, ber Glaube an ben freitag als Unglücks
bringer, ift heute nod] überall am Eeben. Er trifft aber ebenfo wenig 3u 
wie bie oorbem beßanbelte Regel. Wenben wir ihn bagegen auf ben Ur
freitag an, bann wirb er 3u einer Wahrheit non ungeheurer Bebeutung. 
Denn es ift nur nötig, ßd] baran 3u erinnern, baß jene Sonnenelektri3ität 
nicht nur Scßlecßtwetter bebingen kann, fonbern einen entfeheibenben Ein
fluß auf Remen unb Eeben hot- Die Wetteroorfüßligkeit fetjt ein unb ße 
wirkt ßd] aus in gefteigerter Erregbarkeit, in benommenem fiopf, in 
Sd]mer3en, in nerminberter pufmerkfamkeit, in fahrigkeit, Unge[d]icklid]- 
keit, prbeitsunluft, nerminbertem pppetit. Da nun jebe neue prbeit, um 
3u ber Regel 3urück3ukehren, unfere nollen firäfte, unfere uneingefchränkte 
Tüchtigkeit 3um Gelingen norausfetit, ba aber unfere fäßigkeiten gan3 
befonbers am Ur-freitag oerminbert 3u [ein pflegen, fo tun wir gut, wenn
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wir bie Aufgabe nicht su oerfdiieben oermögen, uns bauernb bewußt ]U 
bleiben, baß uns nur allerftärKfte Anftrengung unb Rnfpannung jum 5iele 
führen Können. Ba überbies auch öie GefchicKlichKeit unb bie AufmerKfam- 
heit abgebroffelt ßnb, fa ift bet "Rat, Keine Reife ju unternehmen, auch 
heute noch (ehr weife; benn wer einmal währenb ber jetìt rot bezeichneten 
Tage bie Leitungen [ammelt, ber wirb, wie unfer material einwanbfrei 
beweift, eine Häufung oon BerKehrsunglücKen, Sportunglüchen, non Wetter- 
Kataftrophen, Tobesfällen — Kurj, er wirb oollauf bas beftätigt finben, 
was bie Regel ausfagt. Jmmet muß alfo ber Ur-freitag für uns bas 
Reichen fein, unfere Gelbftbeherrfchung ju fteigern unb eingebenK ju bleiben, 
baß auch wir, wie unfere Ahnen bas richtig erKannt hatten, Glieber unferer 
heimatlichen Tlatur unb abhängig oon biefer Tlatur ßnb. Richten mir uns 
barum nach her Tlatur, fo werben wir im Ginne einer Ertüchtigung bes 
BolKsganjen hanbeln; wir werben aber auch Werte erhalten unb wir 
werben noch etwas ungeheuer Wichtiges tun: Wir werben wieber, fchlicht 
unb nüchtern, ]u ben reichen Gehören unb ben fegenfpenbenben Kräften 
ber Fjeimat jurüchfinben. Wir werben bie Quellen unferer THuttererbe 
wieber noli erfctjließen; wir werben neue, wichtige Hilfen entbecKen, wenn 
wir nur bas Eine tun, wenn wir bas in ben Bauernregeln enthaltene 
Bermächtnis ber Ahnen als treue EnKel wieber ju hüten anfangen.

Roch liegt biefes Jiel in weiter ferne. Ber Weg aber ift gebahnt; bie 
Heimat ift wieber erfchloffen. Wir werben biefen Pfab befreiten, um 
einft als bobenftänbige beutfetje Bauern uor unferen eigenen EnKeln be- 
Rehen Können. Bies ift unfere Pflicht:

Was bu ererbt non beinen Bätern haft.
Erwirb es, um es ju beßtjen.

4

Volksweisbeit

m richtigen 3ahre hangen Gefunbheit unb Glück bes TTlenfchen. 3m 
unrichtigen wurzeln ñranhheit unb THißerfolge. Wir aber leben in einem 
unrichtigen, in einem Künftlichen, einem erKlügelten Jahr. Jwar Klingt biefe 
Behauptung feltfam. Bhtc Ungewohntheit aber änbert nichts an ber Tat
fache, baß unfer bürgerliches Jahr falfctj liegt. Tlur Kommt uns all bas 
gar nidit mehr jum Bewußtfein, weil wir bas natürliche Gefühl für bie 
wichtigen unb entfdieibenben Erfcheinungen einbüßten, bie überhaupt ben 
Ginn bes Jahres ausmachen.

Wenn wir heute uom erften Januar bis jum lebten Bejembcr ein Jahr 
burdileben, fo ift uns bas ein jeitmaß, mit beffen Hilfe wir unferen bürger
lichen pfliditen genügen unb unfere gefchäftlichen Binge abwicKeln. Biel
leicht ift uns noch gegenwärtig, baß nadi Ablauf oon runb breihunbert- 
fünfunbfechzig unb ein Biertel Tagen bie Gonne wieber am gleichen Rim- 
melsort über unferem Reimatborf erfcheint. Unb bas pflegt uns }u genügen.

Eängft haben wir oergeffen, baß bas Jahr nicht oorhanben ift, um 
auf bequeme Weife Jinfen ju berechnen ober fonftige rein äußerliche Er
leichterungen inmitten einer bem TTlaterialismus anhangenben Welt ju 
erreichen, fonbern, baß bas natürliche, bas richtige Jahr bie Grunbooraus- 
fetjung gefunben Erbens ift, weil es bie Anfchmiegung bes Bafeins an ben 
allmächtigen Gang ber Tlatur ermöglicht. Bies aus ber oölherlangen Er
fahrung heraus, bet THenfch Könne ßch, wie jebes anbete Eebewefen auch, 
nur bann erfüllen, ßch felbft alfo unb bamit bem Boihsganzen 3um Gegen 
werben, wenn er fein gan]es Eeben ben beherrfchenben Bebingungen an- 
paffe, bie ihm fein heimatlicher Eebensraum oorfchreibt. Jur Heimat aber 
gehört nicht nur bie braune AdterKrume, nicht bas Borf nut ober bie 
Wiefen unb Wölber; jur Heimat gehört auch bie Eicht unb Wärme fpen- 
benbe Gonne; benn ber THenfch, allein nur jener, ber ßch ber Tlatur unter
wirft, hatte erfahren, wie innig fein Eeben oom Gang bes leuchtenben Tag- 
geftirns abhängt.

Es lag barum nahe für ihn, im Ring bes Gonnenlaufes nach einem 
befonbers auffälligen PunKt ju fahnben, ben er als Anfang unb Enbe eines 
Kreislaufes ju fetten oermod]te, ben er ßnnfällig bas Jahr nannte. Ber- 
artige Grenjorte gab es mehrere. BenKen wir nur an bie Tag- unb Tlacht- 
Oleichen, bie heute auf ben 21. Rlärj unb ben 23. Geptember fallen, ober 
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an bie Sonnenwenben, bie wir gegenwärtig am 21. limi unb am 22. Be- 
jember erleben.

Tatfächlich hat fidi ihrer neben manchen anberen Möglichkeiten auch 
ber ITlenfch bebient. Unfere Phnen wählten mit einer erft fpäter in ihrer 
Bebeutung ßditbar werbenben Klarheit als pnfang unb Enbe bes Jahres 
bie Winterfonnenwenbe. Baß biefe Entfdieibung ein oerblüffenbes Klaß 
tiefgrünbigfter unb uns faft uerlorengegangener Renntniffe uorausfetjt, 
rairb uns erft im Berlaufe unferer Betrachtungen uöllig beutlidi werben. 
Wir bürften auch bann erft erkennen, wie wenig bas Jahr ber Boruäter 
ein Klaß für Berrichtungen bebeutete, bie wir als materialiftifche Bebürf- 
niffe gekennseirhnet haben. Bielmeljr biente ben piten bie leit non Winter- 
fonnenwenbe 3U Winterfonnenwenbe als ein Wittel }u leichterer Einorb- 
nung in bie nie ju befiegenbe Tlatur; als ein Mittel ju harmonifcher pn- 
paffung an ben Gang ber Welt unb bamit als Werkjeug, unnötige Bei
bungen unb fonft unaermeibliche fjinberniffe 3u befeitigen. Bas Jahr war 
bie Grunblage ber Gefunbheit unb ber Tüchtigkeit.

Wußte ber Menfch alfo, um 3unächft ein 3war materielles, ober nicht 
materialiftifches Beifpiel 3U erwähnen, bas fiorn fruchte im Juni, um im 
Juli ober puguft 3ur Keife 3U gelangen, fo wäre es einem Berluft bes Saat
gutes unb ber Ernte gleichgekommen, hätte er bie Römer erft im Juli bem 
peker übergeben; benn Spätherbft unb Winter hätten alles oerniditet unb 
eine Hungersnot, alfo eines ber gefährlichen Fjinberniffe, uäre unoer- 
meiblid] gewefen. Barum paßte er fidi an unb fäte richtig unb lebte richtig.

Genau fo wie in ber Eanbwirtfchaft, alfo ber Grunblage alles heimat
lichen Eebens, fanb er auch in feinem eigenen körperlichen unb geiftigen 
Bafein 3ahllofe Edelheiten, bie enge an ben Stanb ber Sonne gebunben 
waren unb fidi tiefgefjenb unterfdiieben, ob er bie leit bes Sonnenhodi- 
flanbes am 21. Juni ober bie bes größten Tiefftanbes bes Taggeftirns am 
Himmel, alfo am 22. Be3ember, berückßditigte.

Sein Jahr war ihm bie Bichtfdinur, war ihm bie Ur-Tiegel für ein 
natürliches unb barummöglichft reibungslofes, harmonifdies, heiteresEeben. 
Es war im Grunbe bas erfte, in feinen gerabe3U uerblüffenben, hier wie
ber erftmalig erfdiloffenen Möglichkeiten oom phnen oerwenbete Heilmittel.

Erft ein heimatlofes Gefchlecht, eine bem Stoffglauben, bem Materia
lismus, oerfallene leit konnte es fertigbringen, ben pnfang bes Jahres 
auf ben erften Januar 3u aerlegen unb allein mit unb burch biefe Maß
nahme ihre Paturfrembheit unb ihre Rultudoßgkeit 3U erhärten. Es über
reicht barum auch nicht, als Batet unferes bürgerlichen Jahres einen 
Mann wie Gaius Julius Eaefar 3U fehen; einen Mann, ber 3U jenen 3ioili- 
fatorifdien Größen gehörte, bie bem Wahne anhingen, bie ihm nodi heute 
anhängen, bie Tlatur fidi unterwerfen 3U können, weil ße, pam Macht
hunger befeffen, meinen, auf biefem Wege über bie Macht, bie Welt nodi 
ihrem gefühlsbaren Hirn umgeftalten 3u können.

Ber Bold], burch ben Eaefar enbete, ber Tliebergang bes nur auf Macht 
gepellten römi[d]en Weltreiches 3eigen unmißoerftänblich, wohin eitles 
Streben führt. Bie Tlatur bleibt unerfetjüttert, bleibt immer Siegerin; fie 
läßt fidi nidp unterwerfen unb gibt ber Weisheit unferer phnen recht, bie 
alles taten, um fid] reibungslos bem Gang ber Welt, alfo ber Tlatur ein- 
3uorbnen.

Sie waren es, bie jene unerhörte Entbeckung machten, baß ber heutige 
22. Besember unb ber heutige 21. Juni nicht nur ben kürjeften unb ben 
längften Tag, nicht nur bie Jeitpunkte ber Sonnenwenben aufweifen, fon- 
bern, baß hier entfeßeibenbe Eebenswenben oorhanben ßnb.

Tlid]ts in unferem gegenwärtigen wachen Tagesleben, nichts in bem 
materialiftifdien Gebäube ber Wiffenfchaft, nichts in ben nom bloßen In
tellekt, oom Geift er3eugten Philofophien, nichts in ben fittlidicn Boraus- 
fetfühgen unferer abenblänbifdien Eebensform weift auf biefe Binge hin. 
Unfähig, ihren Sinn 3U begreifen, längft losgelöft nom unmittelbaren Ber- 
ftänbnis für bie Patur, klammert ßch ein haltlofes Gefchlecht an äußere 
Bräuche unb nermeint wunber wie ahnennah 3U fein, wenn es in Sonn- 
wenbfeuern, im Chriftbaum ober im Bolkstan3 unb anberen Sitten ein 
3war mit Hecht ehrfurditgebietenbes Bermäditnis bet Boroäter ßeht, aber 
bennodi nur im pußeren aerharrt, ohne, innerlich ergriffen unb 
nufgefchloffen, bas fittliche, bas wahrhaft religiöfe, 
b a s H e H_g ut ber Borfahren 3 u erkennen.

Es begreift nicht, baß alle biefe Binge, bie in unenblicßer £ülle ben 
Rran3 bes Jahres fchmücken, etwas 3U fagen haben, etwas urweltlich 
Eebenswicßtiges — man treibt ben Brauch nur um bes Brauches willen. 
Bie fittlidie Welobie ift im Gebröhn bes feftraufches längft unter
gegangen.

Was einft Ur-Rult gewefen, lehrhaft-heilige Hanblung 3ur pufrecht- 
erhaltung redeten Eebens, oerfladite ßdi unb ertrank im genußfüd]tigen 
Jubel aqnungslofer Maffenkunbgebungen. Mo ßch einft bie finie beugten, 
[urren heute Propeller unb 3ifchen Paketen in bie fdiulblofe Pacht. Bie 
in ihrer Überheblichkeit immer ergreifenbe Einfalt uerfuchte, alte Bräuche 
mit 5citgemäßem Talmiflitter bet Waffe fchmackhaft 3U machen. Bas Er
habene würbe 3ur Bolksbeluftigung.

Heute enblich beginnt taftenbes Suchen, aber bie Borurteile uerfperren 
ben Weg. Pirgenbs, nirgenbs wirb ein Wort laut, bas bie ebel-reinen 
Saiten 3um Schwingen brächte, bie jene Sinfonie erklingen ließen, bie in 
Phnenbräudien, aus Ton unb Wort, aus Gebärbe unb Tun nie etwas 
anberes waren als bas Signal, wadifam 3u fein, um ben Geboten ber 
Tlatur als ber göttlichen Schöpfung gehorfam 3U bleiben, allein, um als 
Sproß biefes Gottesgartens bie eigene Senbung erfüllen 3U können; eine 
Senkung, bie ohne Benaditeiligung bes Pädiften unb bamit 3U beffen unb 
jum Buhen bes gan3en Bolkes immer Pflicht ift unb beswegen auch immer 
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Tun. fanfarenrufe, Den fittlidien, alfo ben natürlichen Weg ju gehen: bas 
allein ift Wefen unb Inhalt aller Bräuche.

Täglich erbringen fie bem erbnahen ITlenfchen; immer aber befonbers 
mahnenb bann, wenn entfdieibenbe Sonneneinflüffe innerhalb bes natür
lichen Jahres bie Stimmung bes Gebens wenben. Tlur ber magifdie, ber 
natureingeorbnete bäuerliche TTlenfdi wirb fie oerftehen. fragen wir ben 
Stäbter als technifchen ITlenfchen — er weiß oon allebem nichts. Unb 
fragen wir ben Bauern, ben heutigen, ben jüngeren, ber be»^oermeint- 
lichen Segnungen einer wiffenfchaftlidien Schulung teilhaftig würbe unb 
aus bem Taget berer, bie als geborene, als echte Bauern, [ich ber llatur 
unterwarfen, in bie jwingburg jener überlief, bie ba meinen, bie göttliche 
Schöpfung mit ihren menfchlichen Ulittelchen fich nach Wunfdi bienftbar 
machen, fie fich alfo unterwerfen ju können — auch er ahnt nichts mehr 
oon ben felbftoerftänblichen Borausfchungen feines ebclften aller Berufe, 
nichts mehr oom Erbe ber Ahnen.

Er ift ein „bummer" Bauer geworben, bumm bei aller Gelehrfamkeit, 
ber jwar bie größten Kartoffeln erntet, aber Schaben nahm an feiner, an 
ber beutfchen Seele, wöhrenb fein Seift oortrefflich gebildet unb mit einem 
hohen TTlaße oon Budiwiffen oerfehen würbe.

Baß biefe geiftige Bilbung es freilich nidit allein tut, mag uns eine 
Prüfung bes fcheinbar wiberfinnigen, eben erwähnten Wortes beweifen, 
bemjufolge ber bümmfte Bauer bie größten Kartoffeln ernte»

Tange Jahre wiberfetjte [ich biefer bekannte pusfpruch jeber jureidien- 
ben Beutung. Übereinftimmenbe Erfahrungen hatten gelehrt, es fei burdi- 
aus falfch, in berartigen Gleidiniffen nur Sinnbilber ju fehen ober gar 
geiftreiche Wortfpiele, um ben oerblüffenben Gegenfatj ju einer freunb- 
lidien pnfpielung „burch bie Blume" 3U benüfien. Bielmehr mußte biefem 
Wort auch bann, wenn fein erftes literarifdies Bekanntwerben oerhältnis- 
mäßig jung fein fällte, eine tiefere Einficht jum Grunbe liegen.

pile Berfuche, eine Töfung ju finben, erwiefen fidi aber als oergeblich. 
Bähe lag es, ben Stäbter für biefe „lanbwirtfdiaftliche" Behauptung oer- 
antwortlich 3U machen; ben Stäbter, ber leiber noch heute, immer ein wenig 
eitel auf feine intellektuelle Bilbung, ben Bauern oon oben herab au3u- 
fehen pflegt. Wie befchämenb er fich irrt, bürfte ihm — bie Kartoffel 
3eigen; benn in bem auf biefe nahrhafte pflanje [ich be3iehenben Wort 
offenbart [ich bie gan3e unerhört trefffietjere Urteilskraft bes Eanbmannes, 
3eigt fich öer ebenfo nüchterne wie tie|oringenbe Blick bes geborenen 
Bauern. Wer hätte auch geahnt, baß fidi hier eine Aufhellung biefer hetj- 
haften Behauptung 3U einer Erkenntnis weitet, bie Eicht in einen gans 
geheimen Be3irk bet Kulturgefchichte wirft.

Auf feltfame Weife würbe bes Hätfels Töfung gefunben. Jn einem 
Werke übet bie Pflanzen, bas auch öie Wefenhaftigkeit bet grünen Welt 
innerhalb bes Tlatur- unb bamit auch Kulturgan3en 3U etfaffen fidi be

müht, finbet [idi öie Bemerkung: „Es ift eine überrafchenbe Catfache, baß 
bie Berbreitung ber Kartoffel als Tlahrungsmittel mit bem Beginn bes 
materialiftifdien Jeitalters sufammenfällt. Baco oon Berulam, 1561—1626, 
unb pinos Comenius, 1592—1670, ftehen am pnfang biefer, ben Tlienfchen 
aus feinem Jufammenhang mit (ber Tìatur,) ben Sternen herauslöfenben 
Epodie.... Bas Wefen ber Kartoffel entfpricht bem fdiattenhaft ge
worbenen Benken biefes Zeitalters. Sie liebt unb begünftigt bie ITlentali- 
tät, bie ben biefer Epoche angehörenben Tlienfchen angemeffen ift. Bamals 
feierte fie Triumphe unb gab überreiche Erträge.... fieute ftehen wir an 
ber Schwelle einer neuen ftra. Jufehenbs änbert fidi ber geiftige Wefens- 
anteil bes Tlienfchen unb bamit auch feine Gefchmadisriditung hinfiditlich 
ber Speifen. Kartoffelgerichte ßnb heute weniger begehrt als früher, was 
3um Teil auf bie Qualitätsoerfchlechterung ber Kartoffel 3urüdi5uführen 
ift.... Jn abfehbarer, leicht su bcrechnenber Jeit, wirb bie Kartoffel auf
hören, nennenswerte Erträge 3U liefern. Kosmifche Weisheit, bie höher ift 
als irbifetje, bereitet auf biefen Jeitpunkt oor. Bas unoerberbte Bolks- 
bewußtfein hat ße begriffen unb ocrfolgt bie Kartoffelkonferoatioen mit 
höhnifchen Sprichworten unb fpöttifchen Bebensarten."

THit biefem Hinweis könnten wir eigentlich unfere Betrachtung be- 
enben, wollten wir unfer geflügeltes Wort nur in ber hier angebeuteten 
Biditung oerftehen. Sein Sinn liegt tiefer. Gewiß fteckt in ben angeführten 
Sätjen ein erftaunlidies Burdifchauen bem plltagsmenfdicn oerborgen 
bleibenber Jufammenhänge. Enblich wirb hier bas, was wir immer fühlten, 
ohne es je 3u wiffen, klar ausgefprochen: Bie Binbungen jwifchen ben 
llutipflanjen unb bem Wanbel unb ^eitalterbebingten Wefen bes Blenfchen. 
Biefe bisher nie gefehenen, in biefem Buche aber wieber erfdiloffenen 
Binge, bilben ben eigentlichen Kern einer wirklichen, keiner gelehrten, weil 
natürlidien fieimatkunbe, beren erfte Baufteine wir in ben folgenben Seiten 
3u[ammentragen wollen. Sie seigen, wie [eit sehntaufenb unb mehr Jahren 
brr Tilenfch fidi immer unb nur mit bem oergefellfdiaftete, was (einem ihn 
beherrfdienbem Wefen entfpract]. Unb biefes Wefen fteht höher als ber 
uerköroerte Blenfdi; es erfließt aus Blutmifchungen, ift alfo raffifdi be- 
bingt, unb ben ewig wanbeibaren, weil fließenben kosmifchen Einwirkungen 
auf bie heimatliche Umwelt, oon benen noch su reben [ein wirb. Jmmer 
ift ber Tilenfch aus innerftem Brange genötigt, ßdi jener Wefen 3U bebienen, 
bie feinem eigenen Wefen entfprechen. Sage mir barum, mit wem bu um
geh ft, unb ich mill bit fagen, wer bu bift.

Wir bürfen hier auch an ben Klee benken, ber Enbe bes ariitschnten 
Jahrhunberts in Beutfchlanb Berbreitung unb nur aus bem Grunbe fo un
erwartet günftige Aufnahme fanb, weil in3wifchen auch öie Eoslöfung eines 
beträditlichen Teiles bet Bauernfdiaft oom Sinn ber Scholle sugunften 
materialiftifcher Strebungen eingefefit hatte. Bie Urfachen liegen heute hin- 
reichenb klar oor unferen Blicken. War im Eanbmann, je weniger er oon 
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Dem Bluterbe (eines eigentlichen Urahnen, bem magifchen TTlenfchen, in 
ßch trug, um fo ftärker bas Beftreben wach, anftatt fidi ber Tlatur ju unter
werfen, fie im Sinne bes technifchen TTlenfchen unb ber aus ihm geborenen 
Eebensauffaffung ju beherrfdien, fo ergriff er mit Begierbe jebes Wittel, 
bas einen bEfferen D e r b i e n ft oerfprach-

Bei allebem wollen wir nicht oergeffen, baß ber Beutfche oorwiegenb 
biefe beiben Seelenhaltungen aufweift, hier bie eine, bort bie anbere über- 
wiegenb. Bie Technik brachte nun bas Streben nach Wacht über bie Tlatur 
jum Zwecke gelblicher Tluhung. piles mußte barum mehr ober minber 
Technik werben, bie wieber ohne Organifation nicht ju benken ift. Biefes 
Streben, anftatt ein Ceben als harmonifdies Glieb im Sinne bes Wagifchen 
ju führen, nun aus äußerlichen Grünben bes Erwerbs bie Tlatur ju be- 
herrfchen, ließ ben entwurzelten Bauern mit beiben fjänben nach bem filee 
greifen. Bisher hatte er bie niel natürlichere Breifelberwirtfchaft betrieben. 
Bas eine felb büngte er frifch unb reichlich unb jog auf ihm jene Gewächfe, 
bie nach feiner Erfahrung berartige ITlaßnahmen erforberten. Bas jweite 
felb ftanb für bie anberen pflanjen, bie frifchbüngung nicht nertrugen, 
in alter Tracht. Bas britte aber ließ er brach liegen, flier wucherten un- 
geftört bie Tüilbpflanjen, bie ber Stäbter kurjweg mit Unkraut bezeichnet, 
obwohl ihr wahrer Wert, wie heute langfam wieber erkannt wirb, burch- 
aus bebeutenb ift. Bon eingefchleppten fremblingen fehen wir natürlich 
hier ab. Weil man nun erft im Juni burch öen jetp fiditbar werbenben 
Unterfchieb ber Begrünung ohne weiteres ju entfcheiben oermochte, welche 
Selber in ber Brache lagen, erhielt ber Juni ben Hamen Bracket. Jwar 
rourben bie Brachfelber oom Bieh abgeweibet unb auf biefe Weife auch 
aorgebüngt, allein ber Ertrag erhielt fich in jenen Grenjen, bie wohl ein 
befcheibenes, gefunbes unb harmonifches Ceben ermöglichten, inbeffen keinen 
ober nur geringen „Berbienft" abwarfen.

Ganj anbers half ba ber filee. Er bebarf keiner Büngung, konnte alfo 
auf Brachlanb angefät werben unb ergab troftbem ein feflr nahrhaftes 
futter. Babei reicherte er ben Boben mit Stickftoff an, büngte ihn mithin.

Bie auf biefe Weife gewonnenen größeren futtermengen uon hohem 
Tlährwert ermöglichten eine ftärkere Biehhaltung unb ergaben bamit ge- 
fteigerte Büngermengen. Bas Bradifelb konnte in Wegfall kommen, ba 
hinreichenb Bung oorhanben war. Ber Wohlftanb wuchs, ber Bauer würbe 
jum flänbler unb naturnotwenbig nahm bie Beaölkerungsbidite ju.

flotte früher ein beftimmter Bejirk eine familie ernährt, fo fanben 
oon nun ab beren jwei ihr Auskommen. Wer nur in Bebrüten benkt, 
fanb alles in befter Orbnung. Jubem hatte bie W'ffenfchaft längft be- 
liefen, bie Breifelberwirtfchaft fei unrationell unb ber Kleeanbau im natio
nalen wie lanbwirtfchaftlichen Sinne ein beachtlicher „fortfchritt".

Baß biefer nermeintliche fortfchritt als finechtung ber Tlatur in Wahr
heit ein Buchfdjritt fein mußte, konnte in jener Spanne ber Tlaturentfrem- 

bung niemanb ahnen. Bie wenigen, bie ihre watnenbe Stimme erhoben 
— unb nur bei wenigen ift immer bie Weisheit gewefen! , galten als 
ewig Geftrige, als fionferoatioe, als Wießmacher; benn fie oermochten im 
Grunbe nur auf bie niele Jalptaufenbe alte bisherige Arbeitsweife unb 
beren bie natürlichen bäuerlichen pnfprüche befriebigenben Ergebniffe hm*  
juweifen. Wan nerlachte falche pnfprüctje als unwürbig einer Jeit, bie es 
fo unenblich weit gebracht. Bie flnfprüche müßten eben gefteigcrt werben. 
Bas bewies man bem ftaunenben Canbmann augenfällig mit ber Jahl- 
Unb mit ber Jah! fchlug man ben ehrbaren Bauern tot; benn einwanbfrei 
ergab (ich mit flilfe bes filees ein unnergleichlich höherer, redinerifch be- 
beutfamer Gewinn.

Etwas anberes fahen bie Waßgebenben nicht. Cängft hatten fie bie 
heilige Erfahrung ber Ahnen in ben Winb gefchlagen, bie Tlatur laffe fidi 
nirgenbs knediten; nicht immer fctjlage ße jwar oon heute auf morgen ju- 
rüdi, enblidi aber einmal gefchähe es grünblich, fehr grünblid].

Unb fie tat bas auch im falle filee unb tut es noch heute; benn unfere 
Adierböben finb keinesfalls fruchtbarer, fie finb erträgnisärmer geworben. 
Bies im tiefften Sinne, über ben uns audi bie künftlidie Büngung nicht 
hinwegtäufdien kann. Wir vermögen hier nicht auf bie jahllofen mittel
baren folgen einjugehen, fonbern uns nut jwei Tatfachen aor Augen ju 
halten.

Wit bem filee harn plötzlich ein Anfteigen ber BeDölkerungsbichte. Biefe 
aber nahm weiter ju, immer weiter, wäßrenb ber Buhen bes fileefelbes 
nur bie erfte Junahme als natürlich bebingt hatte. Bas Canb warb ju bid]t 
befiebelt. Ber Bauer würbe immer mehr Unternehmer unb baju liftiger 
flänbler unb babei wuchs bie Benölkerung weiter. Gleichzeitig mußte bie 
Technik fidi ausbeßnen unb brauchte Arbeiter, bie fie nom Canbe holte unb 
um fo leichter bekam, als ber jum Unternehmer geworbene Bauer, als 
Sklaoe bes Jinskapitals, bem Segen ber burch Wafchinen unb fiunftbünger 
„rationell" gemachten Eanbwirtfchaft, non ber bäuerlichen Eanbarbeit jur 
naheju fabrikmäßigen Eanbfron hatte übergehen muffen, aus ber bie Ab- 
wanberung in bie Stabt wie eine Erlöfung felpen.

Aber audi bas Eanb, ber Boben gab eine unmißaerftänblidie Antwort. 
Um biefe ju begreifen, bürfen wir uns nicht oon bem mit künftlichen 
TRitteln erreichten unb barum in feiner Anwenbbarkeit auf beftimmte feit- 
fpannen befchränkten frucht-„Erfolg" irreführen laffen, fonbern ben Bobeft 
felber fragen.

fruditbar ift ein Boben nur bann unb bleibt es nur unter ber Bor- 
ausfetjung, baß feine fileinweit in ihrer natürlichen Jufammenfetjung unb 
ihrem bobenbebingten Beidpum erhalten wirb. Biefe fileinweit erft ift es, 
bie ber pflanje bie Bohrung oorbereitet. Sie ift ber fiüchenchef ber grünen 
Welt, frifdier Bünger bagegen ift für bie Gewächfe unoerbaulich urie alle 
fonftigeh Abfälle, bie erft auf weiten Umwegen über bie fiompoftierung 
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jur pflansenfpeife werben. Diefeg IDunber aber oollbringen bie taufenb 
unb aber taufenb oerfchiebenen Kleinwefen, bie im pckerboben leben. 
Jm gefunben pckerboben; benn auch fie haben eine Umwelt wie ber Hlenfdi, 
eine Fjeimat bie ganj beftimmte Doraugfetjungen erfüllen muß, bamit ihr 
Heben erhalten bleibt; fie hüben alfo eine natürliche Umwelt, in ber allein 
fie ju gebeihen oermögen. Dolkgtümlich auggebrückt, würben wir fagen, 
fie benötigen zu ihrem ungehemmten Fortkommen ber alleroerfdiiebenften 
Gewächfe (pbb. 1).

Ilun beruht aber alle felbwirtfchaft auf bem Gegenteil, nämlich auf 
ber fjege nur einer ober weniger pflanzenarten, Halmfrüchte, Hüben, Kar
toffeln, alfo auf einer auggefprochen einfeitigen Tlut)Ung. 3n bag Ceben 
beg pckerbobeng überfetit, heißt bag aber, bem Großteil beg Klein leb eng 
alg ber Doraugfetjung aller Fruchtbarkeit bag Dafein unterbinben ober hoch 
fehr erfchweren. Diefe Benachteiligung, bie Derringerung bet Ertraggfähig- 
keit kann ausgeglichen werben baburch, baß man ben Boben einige Jeit 
fidi felbft überläßt, alfo zur Bradie macht, wie bag bie piten taten. Dagegen 
muß ber Boben immer einfeitiger beeinflußt werben, je länger man ihn 
5wingt, einfeitige Fruchtfolgen heroorzubringen. flier macht alfo ber fo 
hochgefchüfjte Klee keine pugnatjme. Die rückfiditglofe pugfaugung beg 
Bobeng rächt fidi einmal. Die taufenb kniff liehen Derfuche, biefem Hück- 
fchlag ber llatur, biefer Sühne für bie Sünbe beg raffgierigen unb mate- 
rialiftifchen ITlenfchen zu begegnen, bebeuten nur ein fjinauof ¡eben, finb 
aber keine fieilung beg Gchabeng. 3hn fchon heute beutlidi an nielen 
Schwierigkeiten zu erkennen, ift nicht fchwer.

Betroffen non biefen Tlachteilen werben getabe jene Gebiete, beten 
Bauernfchaft, aug Haffenerbe technifd] betont, feit jahrtaufenben gewohnt 
ift, fidi öem IDahne hmzugeben, bie llatur unterwerfen zu können, pudi 
alg Bauern, bie fie feit norgefdiiditlichen Jeiten finb, blieb ihre Seele bodi 
bie beg Technikerg, ber, um beftelien zu bleiben, Wacht über feine Wit- 
welt haben muß. Waren eg einft bie fdiliditen Geräte, fo ift eg heute bie 
llatur, mit ber er feine Kräfte mißt. Ummer finb eg bie Wittel ber Technik, 
bie er nerwenbet, unb alle fonftigen lllaßnahmen, bie greifbaren Erfolg 
oerfprechen. So auch öer Klee. Seine überfteigerte Derwenbung trägt in 
fidi öie Hache, bie Sühne ber llatur, bie heute jebem offenbar ift, ber mit 
offenen pugen unb ohne bie Brille falfcher Theorien bie Tatfadien 
fpredien läßt.

Faft noch klarer alg ber Klee ung all ba;, zeigt, beftätigt ung bag Däm
liche bie Kartoffel. In überwiegenbem Blaße wirb fie im Bereiche bet tedi- 
nifdien ITlenfchen angebaut. Immer ift eg barum auch bie erfte Klage beg 
Tlorbbeutfchen, wenn er nach Sübbeutfchlanb kommt, eg fehle ihm bei ben 
Wahlzeiten bie reichlidie Kartoffelbeigabe. Tlaturnotwenbig ift fie in feiner 
Heimat oorherrfchenb alg wichtiges Erwerbgmittel, währenb fie im Bereiche 
ber magifdien Cänber mehr ober minber zurücktritt.

Betrachten wir bie Dinge alfo von einem höheren Stanbpunkte, alg 
ihn bie im natürlichen Sinne weit überfchätiten fojialen jeiterfcheinungen 
in ihrer Dergänglidikeit einfchließlidi ber Benölkerunggjunahme ober ber 
Derringerung ber fjungergnöte zu uermitteln oermögen unb gehen wir bem 
beutfdien IDefen auf ben Grunb, fo erkennen wir klar, baß bie Kar
toffel ihre Bebeutung nur in Gebieten unb in jeiten oorherrfchenber mate- 
rialiftifcher Eebenoanfchauungen gewinnen konnte. Sie ift ber Ciebling 
jener, bie in allem ihrem Denken unb Tun bie pbficht, ober hefjer, ben

ílbb. 1.
Geben im [cuiten frurfjibaren ¡Arferboben. Sic fitijfbarcu Rleinleberoefen, ijicr fcljr [fari vergrößert 

roicbergegeben, bebingen in iijrcr Sllannigfaliigleif bie eigcnflitfjc §rnrf)fbarteif.

innerlich unbezwingbaren Drang offenbaren, ßdi bie llatur wie alle in 
ihren lllachtbercich kommenben Dinge ju unterwerfen, jener, bie auf ihren 
Schultern bie Jioilifation tragen. Dagegen hat bie liartoffel nur jögernbe 
Pufnahme bei jenen gefunben, bie ben magifdien Wenfchen entflammen 
ober hoch oorwiegenb oon ihnen beeinflußt finb alg einer Wenfchen- 
gattung, bie fidi ber llatur alg ber allmächtigen Gewalt unterwirft unb 
rin Dafein in harmonifchem Ebenmaß führt, mithin Träger ber Kultur ift.

Dag alles barf felbftrebenb nur grunbfätilidi oerftanben werben, ba 
ber Deutfdie, wenn wir oon ben an fich nicht zu unterfdiätjenben nielen 
anberen Bluteinflüffen abfehen wollen, eben zu phnen ben irgenb einmal 
uorhanben gewefenen tedjnifdien unb ben ebenfalls urtümlichen magifdien 
Tflenfdien gehabt hat- Der Tedinifche bilbet ben Urnater ber Techniker, 
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Heerführer, Bankmänner, Ränbler, materialiftifdien Wiffenfchaftler, Sol- 
baten, intellektuellen Gefdiidits- unb ñulturforfdier unb philofophen, bie 
Welt Rants. Ber TTlagifctje ben wahren Bauern, ben Beker-, Biel]- unì) 
Wild] bauern. bie Eiebe ju bunter Jreube, bie größten Wußker, bie Weifen, 
bas Beidi bes Rünftlers Goethe (nicht immer bas bes Wiffenfdiaftlersl). 

Bauer fein aber heißt, ober heißt mithin, Rinb unb Sproß ber Heimat 
bleiben, eingefenkt als natürliches Glieb in ben Gang bes plls, oon bem 
ber bäuerliche Eebensraum nur ein Bbfchnitt ift. Fjier fidi 3U erhalten, fetjt 
Erlebnis, Erfahrung, fetjt Eebenserfahrung, fetjt Weisheit Daraus; benn 
biefes Eeben foil unb barf nicht Wittel oerwenben, bie ju hurjfriftigen 
Erfolgen im Sippenbafein unb materiellen Höhepunkten führen, um bann 
einen Biebergang nach ßch 3U 3iehen, wie wir ihn erlebten, fonbern ju 
einem heiteren Bafein, bas oölkerlang auf ererbter Scholle Bauer gewährt. 
Gefchlecht um Gefchlecht foli hier beheimatet fein, nidit, um ]u einem be- 
herrfchenben Bankguthaben 3U gelangen, fonbern, um in einem füllen unb 
friebfamen, babei fchöpferifdien Eeben fidi felbft als Teil ber Tlatur ju 
erfüllen unb pnkergrunb ber Bolksfeele ju fein.

Ein „kluger" Bauer wirb alfo ben Gleichklang feines Tuns unb Honbelns 
mit feiner Heimat als höchfte, als ewige Gefchlediteraufgabe anfehen unb 
alle Wittel unb Waßnahmen oerabfdieuen, bie geeignet finb, oorüber- 
gehenbe Scheinerfolge auf Roften bes nähtenben Bobens 3U oermitteln. 
Bas ift bas Bermäditnis bes Ur-Bauern.

Ein törichter, ein „bummer" Bauer aber wirb mit beiben Ränben nach 
jeber Wöglidikeit greifen, bie irgenbeinen, wenn auch oorübergehenben, 
Erfolg oerfpricht; benn fie fetjt ihn inftanb, mit Hilfe bes gelblichen Über
gewichtes, feinem eingeborenen Wachtftreben in irgenbeiner form ]u frönen. 
Ba bei folcher Eebensauffaffung ber Bückfd|lag, ber Tladiteil, bie Sühne 
nicht ausbleiben können, ift er eben kein kluger Bauer. Unbeftreitbar 
bleibt nun, baß bie Rartoffel nur in jenen Gebieten ihre größten Triumphe 
gefeiert hat, bie im hier gezeigten Sinne non norwiegenb „bummen" Bauern 
bewohnt finb, ba fie es unterließen, fidi ber Tlatur unterjuorbnen, fonbern 
mit tüftelnben Überlegungen nadi äußeren Borteilen gierten. Barum trifft 
fie bie Bergeltung unb traf fie befonbers hart, bie Dergeltung für ihre 
Sünben wiber bie Tlatur, bie Bergeltung, bie ihre Rinber tragen werben 
bis ins britte unb oierte Glieb. Rein noch fo wohlgemeintes Gefetj kann fie 
ihrer Sdiulb los unb lebig fpredien.

Bamit aber ftehen wir nor ber abgruùòtiefen Weisheit bes Wortes: 
Ber bümmfte Bauer hat bie größten Rartoffeln.

3u biefen „Bummen" ift, wie bereits erwähnt, heute leiber auch ein 
großer Teil ber Ilung bauern fd] aft jwangsweife gemacht worben baburd], 
öaß er bem natürlichen Henken entfrembet unb mit bem wurjellofen 
materialiftifdi-wiffenfdiaftlichen oerfeucht würbe. Trotibem überragt auch 
er nodi m erheblichem Waße ben Stäbter, ber fidi, um nun 3U unferen 

oorerwähnten Einflüffen bes Taggeftirns auf bas Eeben ju.ückjukehren, 
überhaupt keine Borftellung 3U machen nermag, baoon, baß etwa mit ooll- 
enbeter Winterfonnenwenbe in ber gefunden Tlatur ein ebenfo plötzlicher 
wie einfdineibenber Umfchwung eintritt.

jwar ftehen auch im Jimmer bes Stäbters jene Barbara3weiglein, bie 
ihre Blüten in ben Weihnachtstagen 3U öffnen pflegen. Sie fchmüchen nodi 
heute bie winterliche Stube, wie fie einft im bäuerlichen Wohnraum bet 
Boroäter ftanben.

Was aber haben bie Barbarajweiglein bem Stäbter 3U fagen? Sie er
freuen mit ihrer Blütenpracht, haben aber anfonften bem Bewohner ber 
Steinwüften nichts 3U berichten. Selhft wenn bas Tlicht-Eanbkinb fie genau 
beobachten unb fogar ben Tag ihres Erblühens anmerken würbe, hätte 
es nidqts gewonnen, pnbers aber bie Boroäter. Bei ihnen, wie noch nor 
uier3ig Jahren überall auf bem Eanbe, crfcfrjloffen fid] bie Barbaraknofpen 
faft nie oor bem 22. Be3ember. Hoch heute mag bas für abgelegene Einöb- 
höfe unb wälberumhegte forfthäufer 3Utreffen. 3n ben heute mit elek- 
trifdier Rraft unb Wafferleitungen oerfehenen Börfern aber, oon ben 
Stäbten gan3 3U fdiweigen, „gehen bie Barbara-Jweiglein falfd|", un
richtig wie eine minberwertige Uhr; benn eine Uhr waren fie einft. Wodite 
auch öer Be3emberhimmel büfter unb noil bidder Schneewolken hangen 
unb bie Sonne Derbergen, bie Jweiglein im warmem Baum hünbeten ben 
Tag ber Winterfonnenwenbe; benn unmittelbar nachbem [ich biefe do II- O 
3ogen hatte, brachen bie Blüten auf.

Baß ihre Juoerläffigkeit nachließ, 3uminbeft im tediniküberfponnenen 
pbenblanbe, bürfte auf unfiditbare elektrifdie Strahlenwirkungen 3urück- 
3uführen fein, auf Strahlungen, bie nicht nur oon elektrifdien Rabeln unb 
Tünfthinen, fonbern auch oon jebem Gas- unb Wafferrohr, felbft oon jeber O 
Jentralhei3ung ausgehen. Buch bie brahtlofen Scnbewellen laßen bas 
Eeben keineswegs unberührt. Unb alle biefe hünftlichen unb nur auf be- 
fonberen Wegen nachweisbaren Rraftäußerungen beeinfluffen, wie wir 
heute wiffen, auch i>ie Pflogen. Es liegt barum nahe, unb wir werben uns 
mit ähnlichen fragen noch 3U befchäftigen haben, ße für bas „Borgehen", 
öas 3u 3eitige Erblühen ber Barbara3weiglein oerantwortlid] 3U machen. 
Biles beutet in biefer "Richtung auch öann, wenn es bisher an entfpredien- 
i)en Unterfudiungen fehlt, weil biefe ohne bie hier weiterhin bargelegten 
Einfid|ten niemals hätten ausgeführt werben können.

Bort alfo, wo eine unberührte, eine ungeftörte Tlatur auf ihre Rinber 
5U wirken oermag, erwachen bie Barbarablüten erft nach erfolgter Winter- 
fonnenwenbe. Unb mit ihnen erwacht, wieber 3ur Berblüffung bes 
Stäbters, bie ganse Tlatur. Jn ber Stunbe, in ber bie Buten im Jimmer ihr 
frühlingskleib ansiehen, änbert fidi auch braußen in Walb unb Selb, Bloor 
unb Bue bas Bilb. Birken, Buchen unb Erlen unb alle laubabwerfenben 
heimatlichen Bäume unb Sträucher erhalten im Bntlifi ihrer Binbe ein gan3 
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sages, ober bem, bet fie liebt, roohl erkennbares lebenbigeres pusieren. 
Fjauchfein ift biefer Wanbel, aber er wirkt gegen bie Totenftarre ber Stillen 
Wochen oor bem Weihnachtsfeft, wie bas Jurückkehren eines Ohnmächtigen 
ins leben. Schnee ober knirfctjenber ^roft oermögen an allebem nichts ju 
änbern; überall auch fonft bas gleiche Bilb. Jn ben Gräben unb Bächen, 
beren Waffer su Winteranfang glashell unb in leblofer Klarheit bahin- 
flofj, beginnt [ich etwas ju oolljiehen, bas in uns bei ftillem Befchauen, 
trot) grimmiger Ratte eine Sehnfucht nach kühlem Schatten unb plätfchern- 
ben Wellen im fjochiommermittag erregt. Ein junächft unoerftänbliches Ge
fühl, bas aber auf eine ^arbänberung bes Waffers jurückjuführen ift. 
Biefe (ich öem Gemüt aufbrängenben Regungen haben einen wirklichen 
Grunb. Ein Wunber hat fich oolljogen. Gleichzeitig mit bem Erblühen ber 
Barbarajweiglein beginnt bie Rieinwelt bes Waffers, bie bisher im Winter- 
fchlaf tag, ihren Eiebesfrühling, beginnt ihre gewaltige Bermehrung, genau 
wie eine Uhr „richtiggehenb", unb oollbringt eine kaum geringere Eeiftung 
als ber oft beftaunte Ralolowurm in ber fernen Sübfee, ber auch nur ]u 
beftimmten Jeiten [ehr pünktlich [einem Eiebesfpiel obliegt. Jim unb feine 
Gewohnheiten kennt ber gebilbete Stäbter, aber non ben finnfälligen Ge- 
heimniffen [einer eigenen Fjeimat ahnt er nichts.

Sonft könnte es ihn nicht überrafchen, ben Frühling nach beenbeter 
Winterfonnenwenbe eintreten ju fehen. Ba entfalten [ich nicht nur bie 
Barbarablüten, ba bekommen nicht nur Bäume unb Badie ein neues 
Gefictjt, ba fchroillt auch überall bie brängenbe Sehnfucht, bie Woge ber 
liebe empor, bie in ben „Stillen Wochen" oor Weihnachten friebfam 
[chlummerte. Jaunkönig unb Rreujfdinabel richten bie Wochenftube, ber 
fuchs treibt bie fähe unb auch ber Tilenfch, ber natürliche Wenfdi... früh
lings Erwachen-----------

Was weiß ber Stabtmenfch oon allebem? Wäre er nicht ber Ent- 
rourselte, 3U bem er nun einmal würbe, (o bürften ihm all biefe Erfchei- 
nungen geläufig [ein, bie hoch nur ein winsiger pusfdinitt aus bem Urwiffen 
ber Phnen um bie pbhängigkeit bes Eebens oon ber Sonne finb; ein 
winsiger pusfdinitt auch nur aus bem Geheimreich, in bas alles Eeben bei 
uns mit bem nun wieber auffteigenben Taggeftirn tritt, j e h t m i t bem 
Beginn bes neuen Sonnen j a h r e s.

Wit oollem Hecht fetzten alfo unfere Boroäter ben pnfang bes natür
lichen Jahres mit bem pugenblick gleich, ba bie Sonne ihren tiefften Stanb- 
ort am Fjimmel oerläßt unb wieber aufjuftejen beginnt, alfo nach erfolgter 
Winterfonnenwenbe; bie Tage werben nun wieber länger, ber sage unb 
(cmftmütige frühling fetjt ein unb in alles Eeben ergießt (ich ein gewaltiges 
Brängen. Es ift ber Tag ber Wiebergeburt bes Eebenbigen, ein hehrer, ein 
heiliger Tag; es ift bie Wutternacht ber kommenben jeit, bie wir noch heute 
mit bem alten Tlamen für heilig, als Weihe- ober Weihnacht, als Heilige 
flacht beseichnen.

Sie ift bie erfte ber Zwölften, ber swölf flächte — bie p.-zn rechneten 
nach flächten, fo wie wir nadi Tagen sählenl —, ber rätfelreichen liauh- 
näd]te, oon beren sauberkräftigen Wirkungen, oon beren prophetifdjen 
Eigenfehaften bunkle fiunbe su uns gelangte, eine fiunbe, bie wir belächelten.

Bie Rauhnädite fpielen im frühgermanifdien Brauchtum eine hrroor- 
ragenbe Rolle. Raum glaubhaft will es fdieinen, wenn unfere Boroäter 
biefen swölf Tagen oorausfehattenbe Eigenfchaften sumaßen, berart, baß 
ber erfte biefer Tage, ber 25. Besember in feiner Wetterlage — um hier nur 
biefe su berüdifichtigen —, eine Borausfchau bes Wetters im kommenben 
Januar unb, wie wir heute [agen, feiner politifchen Eage ermöglicht. Ber 
26. Besember würbe bann eine Borfchattung bes februars, ber 27. bes A . 
Wärs unb fo fort bis sum 5. Januar, als bem kommenben Besember ent- 
fprechenb, fein.

Berartige Behauptungen klingen für ben erakt-materialiftifch benken- 
ben Gegenwartsmenfchen berart närrifch, baß er unbebenklich geneigt ift, 
biefen Glauben ber phnen als „pberglauben" unbeachtet beifeite su fchieben. 
Trotibem ift bie Richtigkeit bet früheren Wcinung nicht mehr oon ber 
Fjanb su weifen, nachbem burch jahrelange Beobachtung bes Wetters unb 
ber politifdien Borgänge ein inniger jufammenhang swifdien beiben feft- 
geftellt, überbies bie pbhängigkeit bes Wetters oom Rhythmus ber Sonne 
unb ihrer Befleckung unb bie mit ihnen oöllig gleichlaufenben Gefdiehniffe 
im Bölker- unb Einseileben nachgewiefen würben.

Jnfonbers finb bie Rachforfchungen auch auf bie Rauhnächte aus- 
gebehnt worben unb haben su bem überrafchenben Ergebnis geführt, baß 
fie in ber Tat ben Einfichtigen oorweg erkennen laffen, „was im kommen
ben Jahr ber Große fiosmifche Wille mit uns uorhat."

Biefer „fiosmifche Wille" fcheint wieber nur ein blaffes Gebanken- 
fpiel. pber wir wollen erft hören unb bann urteilen.

Jiehen wir eines ber entfeheibenben Jahre ber neuen beutfehen Ge- 
fchichte heran, bas Jahr 1923, bas burch Ilie Ruhrbefegung unb bie erfte 
Fjitlererhebung gckennseichnet ift. (Bas Weitere nach Br. 6. Earner).

Stellen wir bie Tatfachen nebeneinanber: 25. Besember 1922, bie 
erfte Rauhnacht, klar, kalt, fonnig; ihr entfpricht bie politifche Eage im 
Januar 1923: Ruhrgebiet befegt, Regen, Schnee, froft; Bollar fteigt oon 
8000 auf 49 000. — 26. 12. 22, kühl, bebeckt, regnerifch- Februar 23: 
Schwere Jufammenftöße, sahllofe Gewalttätigkeiten unb pusfdireitungen, 
Pusweifungen, oiel $roft. — 27. 12. 22, kühl, bebeckt, regnerifch. TRärs 23: 
Schwere Jufammenftöße, sahllofe Gewalttätigkeiten unb pusfdireitungen, 
Pusweifungen, Blutbab in Effen, niel froft. — 28. 12. 22, [ehr bunkel, 
Regen, ppril 23: fiommuniftenputfdi in Wühlheim. — 29. 12. 22, fdiwerer 
Barometerfturs auf 734. IRai 23: Weitere Befetiungen, Berhaftung unb 
Berurteilung ber Isruppbirektoren, Unruhen, Bollar fteigt bis 59 000. —. 
30. 12. 22: Barometer 728, Sturm in Rew-ljork feit Tagen. Juni 23:
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Weitere Befetiungen, blutige Unruhen, Bollar bis 153 000. — 31. 12. 22: 
Barometer 733. Juli 23: Bollar über eine million. — 1. 1. 23: bunkel, 
regnerifdi- puguft 23: Bollar Etwa act]t TTlillionen. — 2. 1. 23: klar, froft. 
— September 23: Biefenerbbeben in Japan, pufgabe bes paffioen Buhr- 
wiberftanbes, Strefemann Rangier. — 3. 1. 23: bunhel, Begen. — Oktober 
23: Blutige Unruhen, Ausrufung ber rheinifdien Bepublik, Spartakiften- 
hämpfe, Bollar bis 65 TTlilliarben. — 4. 1. 23: Hellz klar. — Booember 23: 
Fjitlererhebung, Bückkehr bes Kronprinjen, Separatiftenkämpfe, „Schlacht 
bei Honnef", Bollar bis 4,2 Billionen. — 5. 1. 23: Bie teilte Bauhnacht, 
Barometer 754. — Bejember 23: Enbe Booember, Anfang Bejember Ein
führung ber Bentenmark. — v

Biefe etwas küljle Aufteilung wirb [ofort jum Wiberfpruch reijen. 
Aber gerabe aus biefem Grunbe würbe fie gewählt, obwohl (idi roeitere 
unb fcheinbar beffer ftimmenbe Gegenüberftellungen finben ließen. Bem 
halten klaren, fonnigen 25. Bejember 22 fcheint keineswegs bas büftere 
Gefchehen im Januar 23 ju entfprechen. Trotibem lehrte bie Entwicklung 
ber Binge, baß non ber Buhrbefetiung Gutes für Beutfchlanb ausging, 
bas (ich aus ihren folgen erft entwickelte. Wie riditig aber in ben fcheinbar 
nicht [timmenben fällen bennoch falche Tlaturprophetien in Wahrheit 
finb, hat uns auch injwifdien bas burch bie Buhrbefetiung jum Wieber- 
erwachen gebrachte beutfdie Empfinben gcjeigt. fraglos war bie Buhr
befetiung junädift ein ungeheuer fchwerer Schlag, aber fie (teilte fidi als 
ein notwenbiges, alfo bie Bot wenbenbes Gefchehen im Geiamtbilbe bes 
neuen beutfehen Schickfals unb bamit bei aller Härte als bennoch günftiges 
„fonniges" Ereignis bar. Heute erkennen wir biefe Tatfache, währenb ba- 
mals höchftens bie Befonnenen bas uralte unb fehr tiefe Wort gefagt haben 
mögen: „Werweiß, woju es gut ift!" •• 1 '

Ber fonnige, kalte unb klare 25. Bejember 1922 hätte uns bie Ant
wort geben können: Wir mußten leiben, um ju gewinnen. Ein höherer 
Sinn waltete in bem Gefchehen, bas burdi Bachi jum Eicht führte.

Bidits anberes fcheinen unfere Ahnen gemeint ju haben, wenn fie 
betonten, es könne aus ben Jwölften nicht nur bas Wetter ber kommenben 
Alónate erkannt, fonbern auch her Sinn unb bie B e b e u t u n g ber 
Ereigniffe erfehen werben. Bies aber ift etwas anberes als bie augen
blickliche Bebeutung, bie einem Ereignis im Böhmen gleichseitigen anberen 
Gefchehens jukommt unb barum faß immer gefühlsbetont ift. Boch um 
bie Jahrhunbertwenbe hob ber fdilefifdie Eanbmann h^rDor' bei ^Er Pfo- 
Phetie ber Bauhnädite hanbele es fidi nicht um ben Gegenwartswert, 
fonbern wie oben erwähnt, um feine pllgemeinbebeutung für bie Jukunft 
im Böhmen bes Ablaufes ber Gefchichte überhaupt.

Wunberfam, aber in ber Tat nachweisbar, fcheint bem Einfichtigen 
fchon währenb ber jwölf Bächte erkennbar, was „ber Große Kosmifdie 
Wille" mit uns oorhat.

So greift bie Borausfdiau währenb ber nicht umfonft oon unferen 
Ahnen als heilig bezeichneten jwölf Bächte weit über bas kommenbe Jahr 
hinaus. Sie läßt baju bie Bebeutung auch ber fdiwerften, im Augenblick 
fdiäblich erfcheinenben ober aber auch oorteilhaft bünkenben Sdiithfale 
für bie ferne jukunft erahnen unb felbft aus Bot unb Tob, burdi Bergleidi 
mit ber Wetterlage ber entfprechenben Bauhnädite, Troft unb Juuerfidit 
gewinnen. Täufchen wir uns aber nicht! Hier haben wir es gewiß nidit 
mit einem mathematifchen Gefeti 3U tun, fonbern mit einer Begeh eine Tat- 
fadie, bie uns nodi allenthalben begegnen wirb.

Es ift bas eine jener Erfcheinungen, bie ju ihrer Beutung nicht ben 
Berftanb, fonbern bas Gefühl benötigt, mithin einen magifdien, alfo einen 
unoerbilbeten, einen natürlichen THenfchen norausfefit: ben wahrhaften, 
ben eigentlichen Ur-Bauern, bem bie übereinftimmung ber Binge mit bem 
Erben genügt, um in ihnen Tatfachen ju fehen. Benn bie inneren Ber- 
knüpfungen, bie bie Bauhnädite ju prophetifdier Schau uerwenbbar 
machen, finb uns noch verborgen unb ftatt klarer Aufhellung fcheint ein 
gewaltig-ehrfürditiges Bätfel erkennbar, bas Geheimnis bes göttlichen 
Großen Kosmifchen Willens.

Es ift, als fei ein Jipfel oon bes Allmächtigen Gewanbe ßchtbar unb 
mache uns begreifbar, warum ben Ahnen bie Bauhnädite heilig waren.

Baß bas keine Bebensart ift, fonbern ein Hinweis, ber ganj im Sinne 
ber Weltfdiau unferer Ahnen liegt, mag uns eine Betrachtung jeigen, bie 
5u einem ber tiefften, ju einem entfeheibenben Gebanken, ju einer grunb- 
legenben überjeugung unferer Borfahren hinführt.

Wenn wir nämlich nom „Kosmifchen Willen" fpredien, fo bringen wir 
bamit jum Ausbruch, bas Kosmifdie, bas Göttliche offenbare fidi auch im 
menfdilichen Schickfal. Es ift nur ein uralter Gebanke, unfere ßchtbare 
Welt, alfo Erbe unb Kosmos feien nur ein Teil, nur eine Jelle bes Welt- 
wef~ns, eine fioche aus bem Körper Gottes. Benn: Was oben ift, ift unten, 
unb was unten ift, ift oben, unb bas Ganje ift ein großes Gleichnis — bas 
hat man fchon nor Jahrtaufenben behauptet. Jmmer ift biefe Bleinung 
wiebergekehrt; nie aber ift ße über ben Wert eines bloßen Gebankens 
hinausgekommen, wenigßens nicht in unferer naturentfernten Jeit, folange 
nicht, bis bie ebenfalls uralte, für uns aber neue Erkenntnis non ber kos- 
mifdien Bebingtheit alles Seins oon neuem aufbämmerte.

Blit biefer Einfidit oon ber oorwiegenben Abhängigkeit bes Eebens 
nom Gang unb uom Bhythmus ber Sonne, erft mit ber Reliobiologie, 
gewannen jene faft biditcrifchen Bleinungen an nachweisbarem Gehalt, es 
(piegete ßdi im Wikrokosmos bes Eebens ber IBakrokosmos bes Alls.*)

Unter Helio-Biologie ift bie Eeßre ju uerftehen non ber Kosmifdien 
Bebingtheit bes Eebens unb feinet Abhängigkeit oon bem Eauf unb ben

*) ©äljeres über bas fjeíiobioíogiírfjc SMfbilb, als bas ber afinen, [iefje §anns §i|djer 
..©er 5Deg ins Hnbefrefene"; ©erlag 9r. Hermann EJtfjenfjage.i, Sreslau.



Vorgängen auf Der Sonne. Sie würbe 1923 oon mir begrünDet. Sie jeigt 
ung alfo, ganj im Sinne ber Phnen, alles Leben ala einen BeftanDteil beg 
Weltalls, alg einen Teil, ber nicht felbftänbig, fonbern bem Kogmog unter

tan ift.Daju harnen bie phyfihalifchen Entbechungen unferer Jeit, bie baju 
brängten, im ptom ein Wiberfpiel ju fehen, in bem bie Kräfteteilchen, wie 
Planeten um Sonnen unb THonbe um Planeten kreißen. Hier fchien unfere 

Sonnenwelt ing TDinjigfte gebannt.Weniger beachtet ßnb in biefer Fjinfidit bie rein aftronomifchen £or- 
fchungen geblieben. So hatte fchon Schwarjfchilb über ben Sternhaufen 
ber fiyaòen gefchrieben: „Die burchfchnittlichen gegenteiligen pbftänbe ber 
einzelnen Glieder ergeben fich 3U ¡E 30 Billionen Kilometer. Hebujiert man 
bie fjyabenfterne auf Stechnabelhopfgröße, fo wirb ihre gegenteilige Ent
fernung burchfchnittlich etroa 30 Kilometer. Eg ift alfo nachgeroiefen, baß 
fich 40 Stechnabelhöpfe, bie fich in gegenfeitigen pbftänben non 30 Kilo
metern befinben, in einem geheimnigoollen jufammenhang gemeinfam 
gleichförmig burch öen Baum bewegen. 3n biefem gemeinfam ftillen 
Wanbern ber Sterne fühlt man aufg einbringlichfte bag höhere Prinzip, bag 
ße beherrfcht, fo ferner eg auch ift, basfelbe in präjife Dorfteilungen 
ju faff en. TTlan möchte ßch am liebften benhen, baß bie Sterne 
gemeinfam losgefchoffen finb, ber Etploßon eineg großen 
Jentralhörperg ihren Urfprung nerbanhen. Diefe Etploßon müßte aber 
ben Sternen eine große pnfangggefchwinbigheit erteilt haben, um fie ihrer 

gegenwärtigen Graoitation ju entreißen."
fjier alfo ift non einer Sternerploßon bie Hebe. Diefcr Gebanhe ift 

in neuerer Jeit fehr ernftlich wieber aufgenommen worben unb hat nicht 
nur ju einer Deutung ber plötzlich auftretenben „Heuen Sterne” geführt, 
fonbern —wag ich im „Weg ing Unbetretene" ju jeigen oerfudite — auch 
baju, bie Geburt einer ganjen Sonnenwelt begreifbar ju machen. Dabei ift 
bie Bejeichnung Geburt burchaug wörtlich 3U nehmen, ba biefer Dorgang 
bie Einoerleibung eineg Heineren in einen größeren Stern ooraugfeht, mit
hin wahrhaft eine Befruchtung barftellt, fobaß wir hier im Sternenall ein 
Spiegelbilb beg biologifchen Befruchtunggnorganges por ung haben. Hlag 
biefe pnßd]t auch heute nicht pligemeingut fein, fo genügt ße für ung hoch, 
alg ein Beifpiel bafür ju gelten, baß auch öie fjimmelghunbe babei ift, in 
Sternen unb Erben bie nämlichen lebengräßigen Erfcheinungen ju erörtern. 
Diel tiefer aber unb in gerabeju entfcheibenber form ift nun bie neuefte 
fjeliobiologie in biefe Dinge eingebrungen unb jeigt immer mehr unb 
mehr, baß eg auf unferm fieimatftern an natürlichen Dorgängen 
nichtg Grunbfätilicheg gibt, bag nicht auch im Sternenraum wiebergefun- 

ben würbe.Don entfcheibenber Bebeutung finb hier bie forfchunggergebniffe non 
Georg Crile, bie ju oerblüffenben Folgerungen führen.

funächft fteht heute einmal feft, baß bag tierifche Protoplagma, alfo 
ber in lebenben Tellen befinbliche Eebengftoff, Strahlen perfchiebener 
Wellenlänge augfenbet. Unter biefen finben fich falche, bie ebenfo hutj, 
baher ebenfo machtooll ßnb, wie bie oon ber Sonne felbft auggefchleuberten. 
pug biefer Tatfache ergibt ßch nun bie bemerhengwerte, übrigeng auch in 
ber neuzeitlichen Ernährungglehre eine entfcheibenbe Holle fpielenbe Folge
rung, baß im Protoplagma oon Tieren unb pflanjen ebenfallg Sonnen 
„fcheinen" müffen; folglich können Tiere unb pflanjen ben ptomen eben- 
folche chemifche Kräfte oerleihen wie bie Sonne felbft.

fjier muß nun batan erinnert werben, baß bie ptomhräfte ber leben- 
bigen Stoffe umgewanbelte unb aufgefpeicherte Sonnenkräfte finb, ba nach 
üem „plleg- ober Hichtg-Gefeh" ein ptom, bag Energie non einer 
beftimmtenWellenlänge empfing, biefe in ber fclben ober in längererWellen- 
länge, nie aber in kürzerer wieber augftrahlt. Unb biefe Tatfache finben 
wir beim Dergleict] oon Sonne unb ptom beftätigt. Diefe aug ben lebenbigen 
ptomen entfanbte Strahlung fcheint nun jene Energie ju fein, bie lebenbe 
Wefen organifiert unb ihren ijaughalt treibt.

fjier aber nerbirgt ßch ein großeg Geheimnig; benn wenn bie ptome 
jene kurjen Strahlen non ber Wellenlänge beg ultranioletten Eichteg aug- 
fenben, bag wir oon ber Sonne her kennen, bann bebarf eg hierju einer 
Temperatur oon 3000 big 6000 Grab Eelßug.

Eg fcheint junächft gänjlich unfaßbar, in Tilenfch unb Tier heiße 
punkte non ber Temperatur ber Sonnenoberfläche anjunehmen, bie wir 
mit 5000 big 6000 Grab anfetjen müffen. Wag wir aber auch an 
Erklärunggoerfuchen heranjiehen wollen —, nichtg befreit ung non biefer 
Folgerung. Daß ße ung fo gänjlich unmöglich erfctjeint, liegt aber nur an 
unfein Denkgewohnheiten, bie ung higher ganj allgemein baran gehinbert 
haben, in unenblich kleinen Größen ju benken.

Erinnern wir ung aber batan, baß Hutherforb gelegentlich feiner 
Unterteilungen über bie elektrifchen Grunbteilchen einmal einen fehr 
treffenben Dergleict) gebracht hat Er fag*c  nämlich, Ein FUntenfchuß aufg 
Gerabewohl abgefeuert, habe ebenfo große pugßcht, einen Dogel ju treffen, 
mie ein folctjes elektrifctjeg, ein plphateilchen, bag burch ein ptom fließt, 
einem Elektron ju begegnen nermöge. Die TTlöglichkeit alfo, ein -E-Strahl 
nermöchte mit einem fonnen- ober planetenähnlichen Gebilbe innerhalb eineg 
Htomg jufammenjutreffen, fei etwa ebenfo groß ober ebenfo wahrfetjein- 
lich/ mie bie TTlöglichkeit, mit einem ing Weltall gefchleuberten Schneeball 
einen Wanbelftern, etwa ben TTlarg, ober bie Sonne ju treffen.

Die unfaßbare Kleinheit ber ptome unb ihrer pufbauteile nötigt ung 
nun baju, Gleichniffe anjuwenben. Tun wir bag, bann erscheinen ung alle 
diefe Dinge in einem gerabeju felbftoerftänblichen Eicht. Eg war barum auch 
nur ein Gleictjnig, wenn bie piten baoon fprachen, eg fei Oben alles wie 
Unten unb Unten alleg wie Oben; benn wir finben, ober finb juminbeft ju 
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tier pnnahme genötigt, im ptom Etwas phnliches 511 erblicken, wie eine 
Sonnenwelt mit Planeten, ITlonben unb Gameten.

Jn liefen winjigen Gebilden wieberholen fidi alfo bie unenblich großen 
Jwifchenräume im Gleinen. Um fie ju erfaffen, wollen wir junädift einmal 
bie Entfernungen innerhalb unferer Sonnenwelt juminbeft bis jur Erbe auf 
begreifliche THaße jurückführen. Würben wir ber Sonne einen Durchmeffer 
aon 1.40 TTleter geben, ihre pusmaße mithin auf ein Taufenbmillionftel 
uerringern, unb ben gleichen Tllaßftab auch fonftigen Sonnenreich an- 
wenben, fo müßten wir non ber eben genannten Gugel aus 58 Pieter weit 
gehen, um auf ein Pfefferkorn oon 4,? millimeter Durchmeffer ju ftoßen, 
ben Tllerkur; nach weiteren 50 Pietern, mithin 108 Pieter oon ber Sonne, 
würben wir einer Gleinkirfdie oon 12,2 millimeter Durchmeffer begegnen, 
ber Denus; in weiteren 41 Pietern Entfernung, mithin 149 Dieter oon ber 
Sonne abftehenb, würben wir ju einer 12,7 millimeter aufweifenben Girfdie, 
ber Erbe kommen, erft in 4,459 Gilometern würbe bann ber Peptun als 
Billarbkugel oon 5,4 Jentimetern Durchmeffer bie Sonne umkreifen (pbb. 2). 
Das ßnb bei ber Gleinheit ber einzelnen Görper riefige Entfernungen. Sie 
allein aber finb für unfere Betrachtung nicht entfcheibeno; oielmehr müffen 
wir ber Tatfache Rechnung tragen, baß bie Gluttemperaturen ber Sonnen
oberfläche mit ber Sonnenwärme, bie wir empfinben, nur mittelbare Der- 
binbung haben. Der Weltraum jwifdien Taggeftirn unb unferm fieimat- 
ftern bürfte eine Temperatur oon weit unter minus 100 Grau haben. Erft 
in ben tieferen Cuftfcßichten wirb Sonnenftrahlunn in entfpredicnbe Wärme 
umgewanbelt, währenb auf ben Berghöhen geringe Temperaturen herrfchen, 
wie uns bas befonbers tropifche Gletfdjer beutlid] jeigen. Wir haben alfo 
auch hier bie Tatfache, baß 5000 bis 6000 Grab Wärme auf ber Sonne 
unfere Erbe in gar keiner Weife benachteiligen, weil bie Entfernung unb 
bie fonftigen phyßkalifchen Bebingungen bies uerhinbern.

Etwas ganj gleiches muß nun für bie „heißen Punkte" im Proto
plasma jutreffen. Plan hat ße als „Rabiogene" bejeidinet. Es ßnb bie 
Sonnen im Cebensftoff. Sie ßnb mehr. Sie fcheinen lllittengeftirne ju 
jein, oon Planeten unb Dlonben umfehwungen. Heiße unb leuditenbe 
Plittengeftirne. Daju kommt, baß alles bafür, kaum etwas bagegen 
[pridit, biefe Rabiogene als burch öie kosmifdie Sonnenftrahlung entftanben 
5U benken.

Jn Wahrheit fcheint barum im protMasma ber Eebewefen bie Sonne 
mit unnerminberter Strahlung. Es ift beswegen burchaus oerftänblich, 
wenn Crile fagt: „Das Protoplasma ift eine Dlilchftraße, beftehenb aus 
unenblid] kleinen Sonnenfyftemen, ein jebes erfdiaffen nach bem eigenen 
Bilbe non ber Sonne Strahlung."

Ein weiterer Dergleid] aber brängt ßch auf. Würben bie oon Crile uer- 
muteten Rabiogene bie Größe eines theoretifch berechneten Eifenmoleküls 
haben, fo würben ßch nach ben Berechnungen Dr. Telkes in einem Gubih- 

jentimeter TTlushel nier Billionen Rabiogene ober plasmatifche Sonnen 
befinben.

Die iotfehung ift eben bamit befdjäftigt, ben Rachweis ju führen, baß 
biefe Rabiogene als Graftuerteiler im Haushalt bes Görpers bienen, baß 
ße bie ausfdßießlichen Dlittelpunkte ber protoplasmatifdien Tätigkeit unb 
bes Wachstums finb.

ílbb. 2.
©iö|jßnüßri)älfnif[ß ber Planeten. ÍI110 ber tnaßffäblitij ridjfigen obigen Sarfíelíung wirb bie über- 

ragenbe Scbeufung ber Sonne im Kreis unferer engeren Sfernfamiiie beuflidj fitijfbar.

Unb wenn wir auch mit biefen Einßditen noch lange nicht ins Jnnere 
ber Tlatur brangen, fo eröffnet ßch hoch mit ihrer Hilfe ein weites unb 
fruchtbares felb weltanfdiaulicher fragen.

Junädift kann kein jweifel mehr barüber beftehen, baß bie Welt ber 
frbe unb bes lebens nach einem Grunbgebanken aufgebaut ift, nach einem 
Grunbgebanken, ber auch im gefamten Weltall Geltung hat. pile pbläufe. 
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im Bereiche bes Roemos unb bes Eebens gehen nach ben gleichen Hegeln 
oor (ich: was Oben ift, ift Unten, unb roas Unten ift, ift Oben, unb bas 
Ganje ift ein großes Gleichnis.

Darüber hinaus aber erkennen wir etwas Gewaltiges; benn wenn ber 
Schluß juläffig ift — unb er ift nicht nur juläffig, fonbern jwingenb —, 
baß im ptom (ich Sonnenwelt unb Rosmos wiberfpiegeln, baß hier wie 
bort ein Geift herrfcht, bann ift es nur Hotwenbigkeit, uom kleinen über 
bas Große jum Größten oorjuftoßen unb im unenblidjen Weltall nichts 
anberes ju fehen, als ein belebtes Protoplasmakörnchen, in bem ¡ene 
heißen punkte uns als Sonne unb Sterne fdjeinen; als eine belebte Jelle 
eines überweltwefens, bem wir als ITlenfchen genau fo gegenüberfteljen, 
wie bie bisher gewiß noch nicht entbeckten, aber grunbfätjlich nicht ju 
beftreitenben Bewohner jener unheimlich kleinen Welten, bie um bie 
piasmafonnen unferes Körpers kreifen. Sie aber müffen ßch, wollen fie 
beftehen bleiben, jenem Eebensrhythmus anpaffen, ben wir als bie Träger 
ihres Bafeins unb wir als ihre Überweltwefen ihnen oorfchreiben. Babei 
ßnb wir felbft hier keineswegs frei, fonbern auch in uns pulft ber "Rhyth
mus bes Rosmos. 3hm ßnb auch wir untertan; benn auch unfer Eeben ift 
kosmifch bebingt. Wir gehen barum gewiß nicht in bie 3rre, wenn wir ben 
kosmifchen Hhythmus auch wieber nur hinaufleiten ju bem Überweltwefen, 
bem göttlichen, auf beffen ptomwelt wir unfer Bafein friften.

fjier wirb alfo bie uralte pnfdiauung jur begreifbaren Tlor jenbigheit, 
bie unfer Weltall als eine Jelle Gottes anfah, als bes übergeorbneten 
Wefens, bem wir alle uns einfügen müffen, wollen wir uns oollenben; 
benn ebenfo wie jebe Jelle unferes Rörpers, bie ßch unferm febens- 
rhythmus entgegenfefit, oernichtet unb abgeßoßen wirb, genau fo wirb ber 
Hlenfch, ber ßch bem Gang bes plls nicht einfügt, oorjeitig oernichtet. 
Bas ift bie Weisheit bes ptoms, bas ßnb phantaftifche, aber bas ßnb ben- 
noch Wirklichkeiten.

Wenn wir alfo mit fjilfe bet Hauhnächte in ben Gang bes plls, in 
ben Geift bes Fils, in bie Geheimniffe bes Rosmifchen Willens, mithin in 
bie Jukunft ju blicken oermögen, fo ift bas etwas Wefentlicheres als nur 
eine fdjlichte Tlaturprophetie, beren wir noch jahllofe kennenlernen werben. 
Es ift weit mehr. Es ift einer ber fingerjeige, ber ju richtigem, ju gefunbem, 
ju heiterem Eeben, es ift ein fingerjeig, ber ben fähigen jur Weisheit 
führt.

Bus biefem Grunbe fpielten bie Hauhnädjte im Phnenleben eine fo 
große Holle.

Erfüllt oon nielen Bräuchen, bie oerfchüttet ßnb unb oergeffen würben, 
gehören bie Jwölften heute folglich 3U bem unbekannteften Gebiet bes 
germanifchen Brauchtums. Don bem, was auf uns kam, gewährt uns in- 
òeffen gar Blanches überrafchenb neue Einblicke. Teilweife ßnb bie alten 
Sitten ju beluftigenben Jeitfüllern für bie Syloefternacht herabgewürbigt 

worben, bie noch heute als einjiger Heft ber eigentlichen Ho’ihnädite etwas 
grufelig-geheimes an ßch hat, einft aber ben pbfchluß bes alten Jahres 
bebeutete unb auf ben 24. Dejember fiel.

Bis Jahresbeginn galt unfer heutiger erfter Weihnachtsfeiertag, ber 
alte erfte Härtung (Januar), ber gegenwärtige 25. Julmonb (Dejember).

Don ber ihm ooraus gehenben Hlutternacht fagt bas Ur wißen bes 
Dolkes:

3ft bie Chrißnacht oor Hlitternacht trübe, geheißt bas oor bem Chriß- 
tag geborene Dieß nicht; ift ße nach Hlitternacht hell, fo gebeigt bas nach 
bem Cßrifttag geborene.

Hüt biefem Worte haben wir bas eigentliche Gebiet ber bäuerlichen 
Tlaturprophetie unb ben wahren Hlutterboben bes Brauchtums betreten, 
bas "Reich bes Eanbmannes.

Da wir fpäter erkennen werben, baß bas Bíter ber wefentlichen Bauern
regeln, ber Dolksßeilkunbe unb oieler Bräuche nicht nach oölkergefchicßt- 
licßen, fonbern nach erbgefcßicßtlidien Blaßen, alfo nach nielen Jaßrjeßn- 
taufenben gemeffen werben muß, ba wir fctjon in ber Tertiärjeit einen 
bereits oon Winterfonnenwenbe ju Winterfonnenwcnbe laufenben, uom 
Horbifcßen Tlienfchen ftammenben Ralenber kennen, unb ba es 5tabte_bei 
uns erft feit oerhältnismäßig kurjer Jeit gibt, ift alles Urweistum allein 
auf bie bamals unb auch heute noch allein tragenbe unb wictjtigfte Schießt, 
auf ben Bauern unb feinen Eebensraum gemünjt.

Er ift es ja, ber unmittelbar ber llatur bie Uaßrung abjugewinnen, 
abjuringen hat; nicht wie eßebem, ba, oon oerfchwinbenben pusnaßmen 
abgefeßen, Jebermann naßeju alle Bebürfniffe für ßch unb feine Sippe 
felbft erjeugte, wahrer Rönig in feinem Heidi war, fonbern ber gegen
wärtig bie melkenbe Ruh bes an ber Schaffung bes Eebensunterhaltes nur 
lofe beteiligten Stäbtcrs, mithin beffen Rnecht geworben ift.

3n einem Busmaß, bas bet Tlicht-Eanbbewohner kaum je in feinet 
tatsächlichen Bebeutung fachgemäß einjufcßähen fähig ift, ßeßt ßch ber 
Bauer genötigt, um ju beftehen, ßch unb fein Tun ber Wetterlage, bem 
natürlichen Jahr anjupaffen unb alle irgenb auftretenben Dorjeicßen ju 
berückficßtigen, bie ihm bie llatur oermittelt, wollen nidjt er unb mit ihm 
alle oerhungern, bie oon feiner prbeit jeßren. Seine Erfahrungen hat ec 
barum oon je in Hegeln feftgeßalten, in Hegeln alfo, meßt in Gefetjen; 
benn jebes Jahr hat ein anberes Geßcfft unb wieberholt ßch erft nach 
langen Jeiträumen, obfeßon feine wefentlichen Eigenarten mit jebem neuen 
Sonnenumlauf wieberkehren. Die Einjelerfcheinungen, etwa in ber Wetter
lage finb in ihrem zeitlichen puftreten alfo nicht gleich, fonbern nur ähn
lich, aber alle Einjelerfcheinungen treten unter gleichen Bebingungen auf, 
wäßrenb ihre folgen hinßcßtlicß ihrer Stärke feßwanken. Das will jagen: 
Erwartet ber Bauer in ber Jeit oom 11.—13. lUai bie Eisheiligen, alfo 
jenen bekannten unb gefürchteten Rälterückfall, bann tut er bas mit Hecht 
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in ¡ebem Jahr. Es kann aber oorkommen, baß biefe fchäblidien Sroftnächte 
fchon am 6. THai beginnen, um am 8. beenbet ju [ein, ober aber aud] erft 
am 17. THai auftreten, mithin oerfrüht ober oerfpätet erfcheinen. Das 
Berhalten ber Tlatur hünbet, wie wir fpäter fehen werben, all bas recht- 
jeitig an. Seine "Regeln ßnb auf biefer Tatfadie aufgebaut, wobei junädift 
nicht entfchieben werben bann, ob bet £roft etwa —1 ober —8 Grab 
betragen wirb. Bas läßt ßch erft unmittelbar not ober bei Eintritt ber Brei 
geftrengen fierren beurteilen; benn bas ift in ¡ebem Jahre anbers. Es 
können barum nur "Regeln gegeben werben, beren juoerläffigkeit in ber 
fianb bes Erfahrenen allen natürlichen pnfprüdien genügt.

TTlit Gefetjen ift hier gar nichts ausjuriditen; benn bie Tlatur kennt 
keine Gefetje, ba alles in ewigem fluß ift, einem Jluß baju, beffen Stärke 
unb Weg ßch paufenlos änbern.

Barum goß ber Eanbmann all feine unb bie oölkerlange Erfahrung 
feiner Phnen in ¡ene ehrwürbigen Regeln, bie wir heute als Bauernregeln 
bejeichnen unb oon benen wir eben bie erfte, auf bie fieilige Rächt bezüg
liche kennenlernten. Ihre Bebeutung ju würbigen, wirb es ratfam fein, 
ßch erft einmal grunbfählich über Sinn unb TTlöglichkeiten biefes Urweis
tums klar ju werben unb eine enbgiltige Entfcheibung hrrbeijuführen, 
ob es ßch hier um Aberglauben ober ob es ßch um Bolhsweisheiten 
hanbelt.

Greifen wir alfo fchon hier unferen fpäteren Betrachtungen uor unb 
werfen wir einen Blick auf ben Wert ber Bauernregeln.

„Wenn bie filatfchbafen mit ihrem Tratfcfj auf bet Borfftraße kein Enbe 
finben können", fo behauptet ber Bauer, „gibt es Regen, ober im Winter 
Schnee!"

Bas klingt oerblüffenb wie fo nieles, bas jum berühmt-berüditigten 
Glaubensfchah ber Bauernregeln gehört, ben bet Gebilbete feit langem 
belächelt.

Wer nämlidj weiß, welche TRühe es ber Sachwetterkunbe koftet, auch 
nur auf merunbjwanjig Stunben im Boraus bas Wetter einigermaßen 
oerläßlich oorausjufagen, muß ju einem ablehnenben Urteil kommen. Wie 
follten auch Rlatfdibafen unb Regen ober Schnee jufammenhängen! Biefe 
Bejiehung fcheint weit phantaftifcher als felbft bie kühnften Erwartungen, 
bie an ben bieberen Eaubfrofch geknüpft werben, ober beffer, würben; 
benn heute weiß ¡eher Stäbter, baß ber im engen Glasgehäufe eingekerkerte 
Jnfektenfreffer nicht Diel juoerläffiger ift als ber berüchtigte Strich, ber 
Regen anjeigt, wenn er naß unb Erbbeben, wenn er ju Boben gefallen ift.. 
Babei oermöchte bet wiffenfchaftlidi Gebilbete auf bie für bie Geiftes- 
haltung bes Eanbmannes nach ftäbtifcher THeinung bejeichnenbe Tatfadie 
hinjuweifen, baß ber Eaubfrofch felbft heute, trotj Wetterharte unb 
Wetterfunh, im Glauben bes Bauern feine Bebeutung keineswegs ein
gebüßt hat.

Um nun bie eigentlichen Borausfehungen eines berarttie' eingewurzel
ten Aberglaubens erkennen ju können unb nicht bem Borwurf preisgegeben 
ju fein, etwas abjulehnen, ohne es umfaffenb geprüft ju haben, jiemt 
es uns, ben Grunblagen berartiger Bauernregeln nachzugehen.

Auf bie einfachfte formet gebracht, behauptet bas Urwiffen bes Bolhes 
nom Eaubfrofch, es werbe Regenftürme geben, fobalb bas Tier feinen 
luftigen Baumßh oerläßt unb unter lautem Gequahe in feinen Tümpel 
jurüchkehrt.

Was ift nun Wahres, was ift alfo Tatfache an biefem Glauben?
Junädift kann nicht bezweifelt werben, baß bet Eaubfrofch nur bei 

trodienem Wetter einen Baum erfteigen unb ßch nur bann auf einer Blatt- 
oberfeite jum Jwedse bes Beutemachens halten kann; benn nur unter 
biefen Umftänben wirb bie Rlebrigkeit ber pusfeheibungen feiner fiörper- 
oberfläche nicht burch Waffer beeinträchtigt. Biefe Gefahr würbe aber bei 
Regen Eintreten unb müßte bann bem Tier bas Eeben hoffen, fieftige 
Stürme oermöchten bas nämliche Ergebnis ju erjielen. So wäre bie TRög- 
lichheit gegeben, mit einem Schlage alle Eaubfröfche einer oom Regen- 
fturm hrimgefuchten Eanbfchaft uernichtet ju fehen.

Werberartige, gewiffermaßen regelmäßig eintretenbe frofdihataftrophen 
für möglich hält, ber hennt bie heimatliche Ratur juminbeft nicht aus 
eigenem Erleben. Überall in ber Schöpfung fehen wir nämlich, baß bie 
große, gütige TRutter oortrefflidie Schuhmaßnahmen jur Erhaltung ber 
Arten gefchaffen hat. So ift auch ber Eaubfrofch mit einem Wetterßnn aus- 
geftattet, ber es ihm erlaubt, beoorftehenben Regen ober Sturm redit- 
jeitig genug ju fpüren, um fid] retten ju können.

Gewiß läßt ßch biefer Wetterßnn nur aus ben Beobachtungstatfadien 
folgern unb bis heute mit keinem TReßgerät nachweifen. Jnbeffen ßnb wir 
berechtigt, auf fein Borhanbenfein ju fchließen; benn es hanbelt ßch hier 
um gar nichts Unbekanntes, ba auch ber TRenfch, wie wir hörten, in ftär- 
kerem ober geringerem TRaße wetter-uorempfinblich ift, wie befonbers 
bet firanhe unb cor allem ber Rheumatiker ju feinem befonberen Eeib- 
wefen betätigen wirb.

Ber Eaubfrofch fühlt alfo ben Wetterumfdilag jum Schlechten bes- 
ruegen im Boraus, um Jeit ju gewinnen, ben nun gefährlid] werbenben, 
luftigen Baumßh uerlaffen unb in ben fchühenben Tümpel jurüchkehren 
ju können.

fiier fpridit ber überall in ber Ratur oorhanbene Selbfterhaltungstrieb. 
Baß ber frofch jubem bei feinem pbftieg bie Stimme laut erfchallen läßt, 
bürfte auf jene mit ber Wetteroorfühligheit verknüpfte Erregung jurück- 
juführen fein, bie wir im gefamten Eebensbereidi antreffen. Sie ift es, 
bie ben burchbringenben Schrei bes Pfauen bebingt, ber uorwiegenb aus 
biefem Grunbe auf ben Gütern als Wetteraogel gehalten wirb; ebenfo bas 
ruhelofe Umherfliegen ber Sinken, ben Ruf bes Spechtes, fein Eachen, unb 
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aud] bie Reizbarkeit, ber wir felbft oor berartigen Wetterftürjen unter
liegen. mir kennen biefe Tage, an benen uns „bie fliege an ber Wanb 
ärgert". Es ßnb bas alfo jeiten, bie, neroös betont, fìd] burd] eine Ber- 
minberung ber Selbftbeherrfdiung ausjeichnen. Sie finb nor allem aud] 
bem prjt unb bem ßriminalpfychologen wohlbekannt.

Berüchßchtigen wir alfo biefe Hinge, bann ftehen wir oor einem über- 
rafdienben Ergebnis; benn wir fehen, baß tatfäd]lid] bie ßlatfd]bafen in 
ihrer wetterbebingten Erregung bei ihrem Tratfd] hein Enbe finben.

Tlach allebem müffen wir beftätigen, baß bie uom Gequäke begleitete 
Rückkehr bes frofches in feinen Teich, baß ber Schrei bes Pfauen, bie Un
ruhe ber finken, baß ber Anfall bes Rheumatikers, unb baß niele ähn
liche natürliche Äußerungen nur frühe Antworten bes Eebens auf bie fidi 
im Euftojean uorbereitenben Anbetungen ju fein fcheinen; Borjeidien alfo 
oon Wirkungen, beren Enbergebnis ber beoorftehenbe Sdiled]twetterbeginn 
ift —

Hier ift etwas überaus Wichtiges ganj nebenbei fidjtbar geworben, 
nämlich bie unbeftreitbare Tatfache, baß nur ¡enes Eeben ßd] am TJafein 
erhalten kann, bas fid] ben natürlichen Bebingungen, b?n natürlichen Rot- 
wenbigkeiten anjupaffen oerfteht, wie ber frofd], ber feinem Gefühle folgt 
unb ben gefährlich werbenben Baumßtj oerläßt. TJas ift fd]on ein Stückchen 
Weisheit, ift etwas, nämlich bas richtige Gefühl für bie lebenswichtigen 
Hinge, ein Gefühl, bas man haben muß, bas aber gegen Ge'b auf keiner 
Hod]fd]ule erworben ober fonft erlernt werben kann.

Wollten wir aber all bas aud] anerkennen, fo werben wir bennod] 
ben jweifel an ber enbgiltigen Brauchbarkeit berartiger Erfdieinungen, 
etwa bes frofdies als Wittel jur Wetteroorausfage, nid]t unterbrüdten 
können, AHjuoiele llaturfreunbe in ben Stäbten werben nämlich bezeugen, 
baß ihr Eaubfrofd] als Wetterprophet keineswegs juoerläffig war.

Hierbei wirb nun oor allem eines uergeffen: Wo immer ber Wenfd] 
baran ging, ben Eaubfrofd] als lebenbes Barometer ju oerwenben unb 
bas Tier ju biefem Zwecke in einen windigen Glaskaften fperrte, ihn alfo 
in oöllig ungewohnte, in unnatürliche Herhältniffe brachte, nahm er bem 
Tier bie natürlichen Grunboorausfetjungen feines freien Eebens. Her 
Stäbter burfte fid] alfo gar nicht wunbern, wenn ber frofd] fid] in feinem 
ßerker nicht fo oerhielt, wie er es oon ihm erwartete. Es ift barum ein 
bebauerlid]es Reichen für bie Raturfrembheit bes Stabtbewohners, wenn 
er aus ben unbefriebigenben Wetteränderungen bes gefangenen Eaub- 
frofdjes ben Beteiligen 5d]luß jieht, bie Angaben bes Eanboolkes feien 
unjuoerläffig unb irreführenb. Er hätte fid] oielmehr baran erinnern 
müffen, baß jebes Eebewefen, baß Wenfd], Tier unb pflanje, reißen wir fie 
aus ihrer natürlichen Umwelt heraus, in ihren Äußerungen gan} uner
wartete unb neue Eigenheiten jeigen.

Wan benke jum Bergleid] aud] an ben Wenfdien im Gefängnis ober 
an bie folgenfchweren feftftellungen, welche zeigen, baß Wenfdien ber bina- 
rifchen Raffe, bie als Bergfteiger, Eebensretter, Gemfenjäger unb Schützen 
innerhalb ihrer Gebirgsheimat, alfo in ihrer natürlichen Umwelt, burchaus 
Dorbilblidie Wenfdien waren, in einer neuen aber nerfagten. Als man ße 
nämlich in bas Adìerbaugebiet ber ñeuperbudjt oerpflanjte, brachen bei 
ihnen bunkle Triebe heroor unb machten ße ju einem mißachteten Hölkdien. 
Auch bas ift in unferem Sinne Eaubfrofchfchichfal, ebenfo wie bie Tatfache, 
baß bas gebrungen, wunberoolle Ebelweiß, in bie norbbeutfdie Tiefebene 
oerpflanjt, ju einem fparrigen, unanfehnlichen Strauche wirb.

Es bebarf alfo keines Beweifcs mehr, baß ber Eaubfrofd] im Glas
kerker unjuoerläffig werben muß. 3n ber freien llatur aber künbet 
er bas beoorftehenbe Wetter mit größter Uerläßlid]keit: Jft er auf bem 
Baume ßdjtbar, fo bleibt bas Wetter fd]ön; ift fein Ruf ju hören unb 
ftrebt er bem Tümpel ju, bann ift ein Regenfturm ju erwarten.

Wie felbftoerftänblid], baß ber Eanbmann biefe unb oiele anbere 
Äußerungen ber Tlatur baju oerwenbet, auf Grunb feiner ftünblichen, 
immerwährenben Beobachtung, oon ihnen auf bas fiommenbe 5U fchließen.

Statt biefe Fähigkeiten unb Wöglichkeiten ju bewunbern, ftatt biefes 
ehrwürbige Erbe unferer Ahnen bankbar ju hegen, haben wir es leicht
fertig oerfpottet. Wir fpotteten unferer felbft. Has wollen wir jet^t änbern. 
Wir wollen überall felbft beobachten, um junächft nur bie ju erwartenbe 
Wetterlage oorausfagen ju können.

Allerbings gelingt bas nicht fofort; benn bas ftäbtifdje Henken oer- 
führt allju leicht baju, in ben Bauernregeln, trotj bes obigen fjmweifes 
Gefetie ju fehen, bie eine mathematifche Sidierheit haben. Bas ift unb 
bleibt ein Jrrtum, wie uns fogleid] bie berühmte Schwalbe jeigen wirb.

Wir beabßchtigen ba etwa einen Ausflug ju machen. Ehe wir aber 
aufbrechen, oergewiffern wir uns über bas Wetter. Hom wolkenlofen 
ITlorgenhimmel ftrahlt bie Sommerfcnne unb hoch im Blau jagen bie 
5d]walben. Wir ßnb tief befriebigt; benn ftänbe Regen beoor, fo würben 
3uminbeft bie Schwalben tief am Erbboben hmfehießen. Gegen alle Er
wartung überrafcht uns aber gerabe bort, wo nirgenbs ein Unterfdjlupf ju 
finben, ein heftiger Gewitterregen. Selbftrebenb haben bie Bauernregeln 
wieber einmal oöllig oerfagt. So meint ber Beteilige. Eeiber aber haben 
ihn feine ñenntniffe im Stid] gelaffen; benn bas Urwiffen bes Holkes be
hauptet nid]t, bie Sdiwalbe künbe ben Gewitterfturm an, fonbern ben Eanb- 
regen, alfo länger anbauernbe llieberfd]läge. Trotj beoorftehenben Ge
witters unb felbft nodi bann, wenn es fdjon erheblich kracht unb blitjt, 
können wir bie Schwalben am hohen Himmel beobachten. Hätten wir ba- 
gegen auf unferer Wanberung bie Ameifen eines Blickes gewürbigt, es 
hätte uns nicht entgehen können, baß fie ihre als Ameifeneier bekannten 
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Puppen aus ber fonnigen Enge in bie fd]üqenben Erbwohnungen brauten, 
um fie uor Häffe ju bewahren.

fluch ein Hunkelrübenfelb hätte uns belehren können; benn bie Blätter 
biefer Pflanje beginnen fchon lange ehe bas Wetter aufjieht, ihre Straff
heit ju oerlieren unb fdjlaff herabjuhängen.

Don weiteren Gewitterseichen feien bie Schafherben genannt, bie fid] 
ju einem Klumpen jufammenjubrängen pflegen unb nicht non ber Stelle 
3U bringen finb. fluch bas Derhalten ber Rühe unb Od]fen auf Weiben, 
Watten unb fllmen oermöchte uns 3u warnen; benn biefe Tiere pflegen bas 
Gewitter baburcf] ansukünbigen, baß fie oft in bie Euft fd]nuppern unb 
ben Schwans nahesu fenhrecht aufftellen. fluch bas Weckern ber Bekaffine, 

Ö>- ber Fjimmels3iege, ift ein Gewitteroo^eichen. Don ben Bienen heißt es:

Wollen bie Bienen frühmorgens nicht auf bie flucht, 
Siht fid]er fchwer Wetter in ber Euft.

Das finb nur einige wenige Beifpiele, bie uns helfen folien, nicht nur 
Gewittergefahr red]t3eitig 3U erkennen, fonbern uns in ben Sinn bet 
Bauernregeln ein3uführen. Der befferen überfd]au wegen, wollen wir 
barum hier gleich QUCh einige Do ^eichen fdiönen Wetters betrachten.

Hirgenbs auf bem Eanbe fehlt ber Boß-, ber Wiftkäfer, beffen bunkel- 
brummenber flug in ber flbenbftille leicht oernehmbar ift. Fiören wir ihn 
nad| Sonnenuntergang, fo ift mit beftänbigem Wetter 3U re/tnen. Beob
achten wir ihn aber früh am Worgen, fo fteht bis 3um Wittag Hegen 3u 
erwarten. Beginnt es aber am frühen Worgen ju regnen, fo wirb ber 
nachmittag fchon fein.

Gehen bie Bienen eifrig auf Fjonig aus, finkt bie Sonne klar aus bem 
flbenb ober erfcheint flbenbrot; fteigt ber Verbrauch empor, bringen bie 
flmeifen ihre Eier an bie Euft, häuten fid] bie Spinnen ober weben fie 
fleißig, bann gibt es gans gewiß keinen Eanbregen.

Er fteht aber in flusfid]t, wenn bie Schwalben tief fliegen, wenn bie 
Sonne bleich aufgeht ober Worgenrot 3U beobachten ift; wenn bie Tauben 
in einer Heihe auf bem Dad]e fitjen; wenn ber Walb bampft; wenn bie 
Schweine Strohhalme im Waul tragen; wenn bie fifd]e aus bem Waffer 
fpringen unb hurtig anbeißen; wenn bie Steine im flur bunkle flecken 
bekommen; wenn bie Schafe befonbers gierig freffen; wenn bie Garten- 
fchnecken Erbklumpen an fid] tragen; wenn bie Enten befonbers laut fchnat- 
tern; wenn, um es 3u wieberholen, ber faubfrofd] quakt unb bie Weiber 
bei ihrem Klatfd] auf ber Dorfftraße kein Enbe finben. Es fagt ein artiges 
altes Derslein:

So bie hunb bas gras fpeyen 
unb bie weyber über bie fläch fdireyen, 
ober fy bie 3eehen jucken, 
tut naß wetter 3uher rucken.

fllle bie hier angegebenen Wetteroo^eichen laffen fid] ebenfo befriebi- 
genb erklären, wie bie Behauptungen, bie ber Bauer hmfid]tlid] bes Eaub- 
frofd]es aufftellte. Die meiften non ihnen finb auf bie natürliche Erregung 
3urüdi5uführen, bie alles Eeben nor ben Wetterftürjen 3U befallen pflegt 
ober umgekehrt, flnbere wieber, wie ber bampfenbe Walb ober bie feucht 
werbenben flurfteine finb rein phyfikalifd] ohne weiteres burd]fd]aubar, 
ba bie Feuchtigkeit ber Euft 3unimmt. Überall bricht fid] aud] ber Selbft- 
erhaltungstrieb Bahn. Die Blätter ber Hunkelrübe werben fchlaff unb 
hängen herab, ba fie fonft uon bem Gewitterfturm 3erbrod]en unb 3erriffen 
würben. Der Wiftkäfer, ber fonft nur am flbenb bie für feine Kinberwiege 
nötigen Stoffe fammclt, tut bies nur bann aud] am Worgen, wenn beoor- 
ftehenber Eanbregen ihn an feiner weiteren lebenserhaltenben Tätigkeit 
3U behinbernbroht. Obwohl wir an biefer Stelle nod] nicht auf Edelheiten 
eingehen können, ift bod] erkennbar, baß ber Bauer nur oerläßlid]e Tat
fachen 3ur Unterlage für feine Hegeln oerwenbet hat.

Trotjbem finb fie nicht ohne weiteres anwenbbar. Wir bürfen näm
lich nid]t in ben fehler oerfallen, aus einem einzigen ober wenigen Dor- 
3eid]en auf bas Kommenbe 3U fd]ließen. Dies aus bem Grunbe nicht, weil 
wir in ber Hatur nicht einen beliebigen flusfehnitt aus ber Umwelt nor 
uns haben, wie etwa ber Wiffenfd]aftler, ber eine Pflanje unterfudjt, fon
bern immer bas Gan3e; bas flit ift am Werke unb in beffen Wienen muffen 
wir 3u lefen oerfuchen.

Es hanbelt fid] barum alfo nicht etwa nur um ben Hegen als Feuchtig
keit, fonbern um ben Hegen als einer folge oon Kräften, bie im gan3en 
flll ihre Wuseln haben unb barum sahllofe Erfcheinungen bebingen, bie 
uns Höheres über bie Jukunft aus3ufagen oermögen, fo etwa über Dauer 
unb flrt bes Beoorftehenben. Wir befinben uns hier in ber Tage eines 
flqtes, eines geborenen Antes, ber am Krankenbett eines ficbernben 
fleht. Er wäre ein Stümper, wollte er nur bas fieber befeitigen, ftatt nad] 
ben Urfachen biefer Eebensäußerung 3U forfd]en unb bie Wuneln ber Er- 
fcheinung bloßjuleg en, um erft bann an eine Heilung besKranken3u 
gehen unb fid] nid]t bamit 3u begnügen, bie Krankheit 3u behanbeln.

Diefer Dergleid] bringt burd]aus in bie Tiefe; benn bei ber Hatur haben 
wir es ebenfalls mit einem Eebewefen 3u tun, einem Eebewefen höherer 
Orbnung, aber eben mit einem Eebewefen, nicht mit etwas Totem. Das 
ift entfdjeibenb; benn bas Tote ift etwas Starres, etwas Unoeränberlidjes; 
bie Hatur aber lebt unb ift barum in bauernber Deränberung begriffen. 
3n ihr ift alles im fluß. Es kommt nun im gefamten üolksweistum barauf 
an, ben weiteren Ablauf bes Eebensoorganges 3U erfchließen. Das gelingt 
aber nicht burd] ein ober 3wei feftfteilungen, fonbern nur burd] bauernbe 
Beobachtung unb fdjauenbe, bas h^ißt gefühlsbetonte Auswertung aller 
Haturäußerungen. Ein fd]lid]tes Beifpiel foli uns auch hier bie Dinge jeigen, 
wie fie finb.
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ÌUir roiffen, baß ein umhofter Tllonb als Hegenoorzeichen gilt (Tafel I). 
beobachten wir nun eine folctje Erfdieinung unb haben wir etwa am kom- 
menben morgen einen pusflug oor, fo werben wir unfer Dorhaben aufgeben. 
Wir laffen uns auch burch ben herrlichen Sonnenfchein am hommenben 
morgen nicht beirren; benn wir wiffen, baß er Keine lange Dauer haben 
kann. Die noch hctrfdienben fct]önen Stunben wollen wir aber zu einem 
kurzen Spaziergang oerwenben unb nehmen unferen Weg burch bie gelber. 
Hier beginnen wir mit ben Arbeitern bas übliche Wettergefpräch- Ein 
wenig jweifelnb flauen wir babei zum fjimmel unb laffen unfere TTlei- 
nung über ben beoorftehenben Hegen laut werben. Wie erftaunen wir 
aber, wenn bie fanbleute unfere Befürchtungen läctjelnb zu jerftreuen 
fucilen; benn fie haben fich nicht auf ben THonbhof allein oerlaffen, fon
bern lange, ehe wir aufftanben, weitere Umfchau gehalten. Die Dackt- 
fchnecken hatten Keine ErbKlümpchen, fonbern Grashalme an ihren £ei- 
bern; bie Bienen flogen hurtig aus; Kein Hliftkäfer war zu entbechen; 
Keine Hegenwürmer, benn bas finb regenkünbenbe Würmer, hatten auf
geworfen ober waren gar über bem Erbboben zu fehen; bagegen häutete 
fich eine Spinne auf bem Gartenzaun. Der Tag bürfte alfo fctjön 
bleiben.

Trotz allebem haben wir keine Urfache, an ber Dichtigkeit bes TTionb- 
oorzeichens zu zweifeln. Einmal künbet es nicht nur Hegen, fonbern auch 
TOinb unb bann brauchen biefe folgen erft ztoeiunbfieben/g Stunben 
fpäter aufzutreten. Der ITlonbhof ift alfo zunächft nur eine Warnung für 
ben fanbmann, in beftimmter Dichtung recht genau zu beobachten. Unb 
wenn bann ftatt eines Hegens, ben oiele anbere Dorzeichen mit Sicherheit 
oerkünben, nur ein Winb aufkommt, fo wirb ber echte Bauer auch oon 
ihm nicht überrafcht werben, ba ihm auch biefe Erfdieinung frühzeitig 
genug, wie wir fpäter fehen werben, etwa non ben Spinnen angezeigt 
wirb. Sie ziehen fich bereits in ihre Schlupflöcher zurück, ehe bie übrige 
Hatur Dorboten bes Sturmes erkennen läßt.

Bauernregeln ßnb alfo nur bann oerläßlich, wenn ihre Behauptungen 
als Äußerungen eines nie ftille ftehenben, immerwährenb im pblauf be- 
finblichen Gefdiehens ausgewertet werben. Dazu aber ift nur ber auf 
feiner Scholle Beheimatete fähig.

Schon biefe fparfame puswahl bürfte eine befcheibene Dorfteilung 
oom Sinn unb ben Hlöglidikeiten ber üblichen Bauernregeln oermitteln. 
^ebenfalls fühlen wir fdion bei biefen wenigen Weistümern eine Seelen
haltung am Werke, bie ganz ber Tlatur hingegeben ift, bie fidi ber Datur 
unterwirft unb bie wir als Bewahrer faft oergeffenen, haftbaren flhnen- 
erbes anfpredien müffen.

3u biefer Überzeugung ßnb wir auch bann gezwungen, wenn uns 
biefe ober jene Hegeln, fagen wir, im naturwiffenfchaftlidien Sinne, heute 
noch nicht oöllig burdifchaubar ßnb ober nur fchwer begreifbar erfcheinen. 

Jmmer hanbelt es ßch um Beobachtungstatfachen, um Erfahrungen, bie, 
oölkerlang beftätigt, in bas Urwiffen übergingen. Um Tatfachen aber 
auch bann, wenn bie bäuerlichen Behauptungen ben wißenfchaftlldien 
Theorien zu wiberfprechen fcheinen. 3n biefen fällen pflegt bie Wiffenfchaft 
bas Urwiffen als „unbewiefen" abzulehnen, nicht, weil es nicht ftimmt, 
fonbern weil biefe Dinge oon eben biefer Wiffenfchaft noch nicht bewiefen 
worben ßnb, ober ihr Beweis nicht geglückt ift. Das hüt aber in ben 
weitaus meiften Jällen gar nichts zu fagen; benn bie Wiffenfchaft oer- 
gißt allzuoft, baß ße bie Tlatur gar nicht hmreichenb kennt, um alle jene 
Bebingungen zu berüdißditigen, bie in ber Datur wirkfam ßnb. Wir 
werben biefe Dinge noch genau kennen lernen, tun aber fdion hier 
gut, uns mehr auf bie Behauptungen bes Bauern als auf bie ber oft 
naturfernen ^orfchung zu oerlaffen. Wir wollen es hier mit H. Walther 
Darre, bem Heichsbauernführer, halten, ber gelegentlich ähnlicher Über
legungen einmal bie herzhaften Worte fchrieb, „baß man nämlich nicht erft 
ben Dachweis zu erbringen braucht, Eier legen zu können, um in ber Tage 
5u fein, ein Omelette zu beurteilen."

Der Bauer aber hat ßch nie bazu berufen ober genötigt gefetjen, 
Theorien-Eier zu legen, fonbern ßch in weifer Befdiränkung bamit begnügt, 
bas Omelette ber Erfdieinungen zu beurteilen.

Es muß barum mit aller Klarheit ausgefprochen werben, baß wir 
uns hier nicht mit wiffenfdiaftlidien fragen, alfo nicht mit einer prt 
Dhilofophie befaßen, mit keinem Denken über tote Dinge, fonbern mit 
lebenbigen Dingen, mit bem leben bes pilo unb feinem Erbenanteil unb I. 
ben Bütteln, biefes Teben lebenswert, im höchften Derftanbe ßttlich unb 
bamit auch religiös zu geftalten; biefes THittel aber ift Weisheit.

Weisheit ift jeboch im Gegenfat] zu Dh‘lofophie, zum bloßen Wiffen, 
niemals lehrbar gewefen. Sie ift Gefühl, inneres D ermo gen, ein Dor
gang ber Datur felbft, ruht im Wefen, bas man hat ober nicht hat unb 
erfaßt immer bas Ganze unb erfaßt es, wenn es felbft in ben Einzel
heiten unwiffenb ift, grunbfählich tiefer unb richtiger, als wenn es ben 
Wuft entbehrbaren Einzelwiffens fein eigen nennt.

So fehr in biefem Buche bas miffenfdiaftliche Denken eine ganz unter- 
georbnete Holle fpielt, fo wenig ßnb biefe Seiten geeignet ober ihr Inhalt 
fähig, als Eehrbudi ber Weisheit angefprodien zu werben.

Dur wer bie Weisheit beßht, wer über kosmifches Denken oerfügt, 
wirb hier zu neuer Schau angeregt werben. Diefes Werk ift für ben magi- 
fdien ITlenfchen, für ben geborenen Bauern gefchrieben. Es wenbet ßch 
nicht an ben 3ntellektuellen, an ben technifdien Tlienfchen, ber biefes Tieffte 
ber beutfehen Dolksfeele niemals begreifen kann. Er wirb bei ber Äußer
lichkeit ber Bräuche unb Bauernregeln ftehen bleiben unb bei gutem Willen 
ben wohlmeinenben Hat erteilen, abzuwarten, bis bie Wiffenfchaft bie 
hier wiebergegebenen Behauptungen wirb nachgeprüft haben.
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Wir anberen aber mollea uns an bie Tlatur als ber einjigen uerläß- 
lidien führerin unb Eehrmeifterin halten. Sie allein iß oorausfehungslos 
unb irrte ßdi nicht. Sie wirb uns puffchluß geben. So auch über bie 
Hegel, bie wir nom Weihnaditsabenb erwähnten unb bie oom Gebeitjen 
bes Bichs fprach. Sie Klingt für ben tedinifdien Wenfchen höchft feltfam. 
Trohbem werben wir, wenn auch auf weiten unb unerwarteten Wegen 
5U einer Beutungsmöglidikeit gelangen, pn [idi ift ße oöllig überflüßig; 
benn bie Tatfadien entfprechen ben bäuerlichen Behauptungen. Tlur kennt 
ber tedinifche THenfch He nicht mehr- Barum leugnet er fie ab. Bas ift 
gewiß ein [ehr bequemes Berfahren, unb jwingt uns noch baju, bem 
Wurjello[en Binge begreiflich 3a machen, bie bem kosmifchen Benken felbft- 
üerftänblich ßnb.

Ber Weg bis jur Erklärung ift aber ein wenig weit unb barum müßen 
wir oorerft ju ben Hauhnächten jurückkehren, beren Heiditum an bejeidi- 
nenben unb audi unfere frage erhellenben Bräuchen ju weiterer Betrach
tung einlabet.

Hatten wir mit ben Barbarajweiglein begonnen, [o wollen wir uns 
nun erneut mit ben Obftbäumen befaßen unb im Botbeigeßcn auch *> Er 
Hegel gebenhen, baß es im nädiften Jahre uiel Obft gäbe, wenn bie frudit- 
bäume währenb ber Bauhnädite aon [chmeljenbem Schnee ober Hauhreif 
ßark lecken.

Hun weifen aber bie Obftbäume auch fonft noch allerlei Betnnüpfungen 
mit ben Bräuchen ber Jwölfnädite auf. Haben uns bereits bie Barbara
jweiglein barüber belehrt, wie bie Blühfähigkeit im kommenben frühjahr 
ausfallen wirb, fo [udite man ben Baum felbft burdi eigenartige Behanb- 
lung ju reicherer fruditung ju oeranlaßen.

Bie Bolkskunbeforfdier haben ßdj bie Köpfe barüber jerbrodien, 
warum etwa in Wecklenburg unb ber Eüneburger fiaibe bie Bauern am 
25. Julmonb um bie Obftbaumftämme Strohfeile winben unb non biefem 
Brauch behaupten, ße „mieteten" bie Bäume, bamit fie reich trügen unb 
bie früdite im Sommer nidit herabfielen. Statt nun einen einfachen Ber- 
fudi anjuftellen unb bie flnßdit ber Bauern praktifch nachjuprüfen, klügel
ten bie Gelehrten in ihren Stuben unb kamen enblidi überein, baß Eanb- 
aolk miete alljährlich finnbilblich oon ber Hatur bas (ihm fo wie fo ge- 
hörenbel!) Obft, genau fo, wie man fein fiausgefinbe mietet. Eine höchft 
kinblidie, eine gerabeju alberne Waßnahme würbe fomit ber urnatürlichen 
Sitte untergefdioben unb baju ber Bauer für bumm genug gehalten, feine 
Jeit an läppifdie Spielereien ju oerfdiwenben, wenn er Stunben um Stunben 
ßdi ber keineswegs erfreulichen Arbeit unterjog, Stamm um Stamm bei 
klirrenbem froft mit Strohfeilen ju umwinben — bas alles nur, um ein 
fpielerifdies Wieten oorjunehmen. Was müßen ßch bie gelehrten fierren 
badi für eine feltfame Borftellung nom beutfchen Bauern machen, um [oidi 
eine „Erklärung" auch nur für erörternswert ju halten!

Bei allebem aber hatte man an ben ftäbtifdien Sdireibtijctien ganj oer- 
geffen, baß „mieten" auch noch einen ganj anberen Sinn hat, ber heute 
noch in bem Worte „Kartoffelmiete" lebenbig ift, alfo bei einer Einrichtung 
oerwenbet wirb, bie ben felbfrüchten S ct| u h gegen bie Winterkälte ge
währt, mithin fie nor S di a b e n bewahrt.

Baß aber ein um ben Baum gewunbenes bünnes Strohfeil nidit gegen 
Kälte fchütjen, auch weber ben fruchtbehang mehren, noch gegen ben oor- 
jeitigen pbfall fdiüqen kann, ift ohne weiteres ßdier. Was alfo hat bet 
Brauch 3U bebeuten?

Wir betreten mit biefer frage eines ber allergeheimften, aber audi 
eines ber feßelnbften Gebiete ber Kulturgefdiichte unb entbecken hier ben 
Schlüffel ju bem gefamten bisher ohne allen j u - 
reichenben Grunb oerladiten unb oerläfterten ge
waltigen Be re i th bes pflanjen-, Ge ft eins- unb Tier
aberglaubens.

Ein Bierteljahrhunbert bin ich biefen Bingen nachgegangen, faft eben- 
folange ftanben jur Buchprüfung nur bie [dilidite Beobachtung in ber 
freien Hatur unb ein an ßdi immer noch rätfeltjaftes, trohbem aber [ehr 
juoerläßiges Gerät, bas überbies auf ein ehrwürbiges plter oon nielen 
Jahrtaufenben jurückblickt, jum Jwecke ber Erforfdiung jur Berfügung, 
bie Wünfchelrute.

Wir brauchen uns hier nicht in ben wißenfdiaftlichen Streit einlaßen, 
welche Kräfte es finb, bie auf biefes, oon Goethe als magifdies Heis be- 
leidinete Hilfsmittel einwirken unb in ber fianb bes erfahrenen Hutners 
ben pusfdilag herbeiführen. Ob es ßdi um rabioaktioe, um langfam 
fchwingenbe elektrifdie Wedifelfelber ober um kurjwellige einfache ober 
jufammengefehte Strahlungserfdieinungen hanbelt, bas berührt uns nicht 
im geringften. Uns genügt bie Tatfädilidikeit ber Erfcßeinungen. Biefe aber 
kennt jeber Gartenliebhaber. Bor allem ßnb ße bem Bauern oertraut, 
ber uon Gefchlecht ju Gefchlecht bie nämliche Scholle betraut (Tafeln II, 
IH unb IV).

faft auf jebem Grunbftück gibt es nämlich plätje, an benen Obft
bäume troh befter pflege nicht gebeten wollen; an benen fie kümmern, 
wenige minberwertige ober gar keine früchte tragen, an benen ße er
kranken unb oft eingehen. Keine noch fo forgfältige Hachpflanjung oer- 
mag Befferung hErbeijuführen. Jmmer wieber bas gleiche Schickfal: 
Sdiäbigung.

Ber heutige Eanbmann hat im wefentlichen oergeßen, wie er [ich in 
folchen fällen helfen kann. Jhw ßnb bie Wittel nicht mehr oertraut, weil 
bie lanbrDìrt[(t|aftlict|en forfchungsftätten berartige fiilfen als abergläubi- 
[dien fiumbug oerfpotteten, genau fo wie ße bas Gerät oerladiten unb bem 
Bauern entfrembeten, bas ihm ju jeigen oermochte, wohin er [eine Obft
bäume pflanjen burfte — bie Wünfchelrute.
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Prüfen wir nämlich ¡ene Stellen, an Denen Obft uni) auch niele antere 
Gewädife nicht ju gebeihen oermögen, mit fiilfe bts magifdien Heifes, 
fo beobaditen wir faft ausnahmslos, baß bie betreffenben Pflanjen (idi 
an Orten befinben, an benen bie Hute ausfchlägt.

Pie weitere Erfahrung lehrt uns bann, baß an foldien, ben Huten- 
ausfdilag bebingenben planen firäfte wirken, bie für oiele pflanzliche 
unb tierifdie Eebewefen Schaben bringen. Dicht für alle. Jnbeß gehört 
bas Obft ju jener Gattung, bie an berartig „beftrahlten" Orten nur kümmer
lich ober gar nicht gebest.

TRit einem recht unglücklichen Worte finb biefe wirkfamen TRädite 
in neuerer jeit als „Erbftrahlen" benannt worben, alfo mit einem flamen 
belegt, ber auch bann im Grunbe genommen gar nichts befagt, wenn es 
fidi um rabioaktioe ober elektrifche Strahlungen hanbeln (olite; benn was 
in Wahrheit Habioaktioität ober was Elehtrijität finb, bas weiß bis heute 
niemanb. Es finb alfo auch nur Worte, bie fidi jur rechten Jeit einftellen, 
finb Symbole für firäfte, bie ober beren eigentliches Wefen wir nidit im 
minbeften kennen.

Wenn nun bie Phnen biefe ihnen ebenfalls burthlen Urfadien als 
Dämonen, Schrate, fruten, als Geifter ober Derherungen, als geheimen 
Jauber bejeidineten, fo taten fie bas ganj im nämlichen Sinne, in bem 
wir heute oon Dingen, bie wir im Eigentlichen auch nicht burdifchauen, 
als oon Hlagnetismus, oon Schwerkraft, oon Eeben, oon Elefol ijität reben. 
Ganj fern lag ihnen bas, was ber feiner Scholle unb feiner fjeimat ent- 
frembete (päte Enkel aus biefen Benennungen machte, wenn et in Dämonen, 
fieren, Geiftern, Schraten phantaftifdie Wefen fah, bie in meift übler unb 
fchäbigenber form aus einer geheimen Geifterebene heraus bas menfchlidie, 
pflanjlicfje unb tierifdie Eeben ju peinigen ober gar 311 oerniditen unter
nehmen feilten.

Derartige Waterialifierungen finb unoerkennbare Jeidien bes pb- 
ftieges, ber eine notwenbige folge ber Eoslöfung oom heimatlichen Boben 
unb ber bamit oerbunbenen Dichtachtung bes Urweistums ift, an beffen 
Stelle bas ftäbtifdie tüftelnbe Denken tritt. Er ift bie folge eines TTladit- 
ftrebens, wie wir es bei Betrachtung bes Wortes oom bümmften Bauern 
mit ben größten fiartoffeln kennen lernten, aber audi bie frucht ber lat 
eines Wannes, ber gänjlich 3u Unrecht oom ahnungslofen Deutfchen als 
ber „Große" oerehrt würbe: fiarl bes franken.

Biefem Wann, ben wir mit oollem Ikcht als ben Cortej bes beutfdien 
Sdiickfals bejeidinen bürfen, ift es ju banken, baß faft alles oernichtet 
würbe, was ben Weisheitsfdiafi unferer phnen ausmadite unb oöllig ber 
Dergeffenheit anheim gefallen wäre, hätte nidit bas Gebäditnis bes Bauern 
unb jwangsweife ber katholifdie fiult*)  jene unerhörten Schüfie bis auf 
unfere läge bewahrt. Daju aber kam, baß biefer franke baran ging, 

©ergi. ijanns $i[tfjer „©er ijerrgoffsro'nfel"; »erlag ©r. fjermann Efrfjenfjagen, ©reslau. 

ben Grunb unb Boben, alfo bie erfte Dorausfetiung alles menfd|lidien 
Eebens, bie Scholle, auf bie jebet Erbenbürger ein erftes, unoerbrüdilidies 
pnrecht hüt, bem Dolke als Dolkseigentum ju entreißen unb bie heilige 
Erbe ber Spekulation, ber Gewinnfucht ausjuliefern. Der Bauer als fiönig 
würbe entthront; ber Eanbfrembe unb ber fiörige traten an feine Stelle 
mitfamt bem belohnten Derräter, ber um Golb- unb Gelbeswert feine fiei- 
mat an fiarl preisgab unb ju beffen Eehnsknedit würbe.

fiarl alfo war es, ber bewußt aus Gier unb Wadithunger — benn 
alles anbere fdieinbar Gute fcheint nur befdiönigenbes Wänteldien feiner 
wahren Gefinnung — ben Deutfchen oon ber Scholle löfte; bies, weil ber 
fialtlofe, als wcldicr fidi öer Deutfdje ohne eigenen Boben immer ausweifen 
wirb, weil ber fialtlofe leichter ju lenken ift als ber Wurjelftarke. fiarl 
hanbelte immer unb überall nach ber bem beutfdien Hechtscmpfinben oöllig 
fremben mofaifdien Dorfchrift, bie fidi lui 5. Buche Wofis, 12, 2—3 finbet:

„Jerftöret alle Orte, ba bie fieiben, bie ihr beerben werbet, 
ihren Göttern gebient haben, es fei auf hohen Bergen, auf fiügeln ober 
unter Bäumen; unb reißet um ihre pltäre unb jerbrediet ihre Säulen, 
unb oerbrennt mit feuer ihre fiaine, unb bie Bilber ihrer Götter tut ab 
unb oertilget ihre Damen aus bem felben Ort."

Das tat fiarl. Er krönte aber (eine Üerniditung noch burch Öen feigen 
Waffenmorb in Derben an ber pller, bem nicht oiertaufenbfünfhunbert 
wahllofe Germanen jum Opfer fielen, fonbern oor allem jene Bewahrer 
ber Dolksweistümer, bes Urwiffens, jene Prieftergelehrten, nach beren 
Hat unb pnleitung ber Bauer lebte, fdquf unb gebieh-

Jn fiarls Werk liegt alfo neben ber in beftimmten beutfdien Blut
gruppen fdilummernben Bereitwilligkeit jur Haturbeherrfdiung, alfo jur 
Entwurjelung, bie Urfadie bes Derfalls unferes überwältigenb wichtigen, 
weil praktifdi im höchften Eebensfinne nützlichen Phnenerbes.

So kam es, baß auch öie Wünfdielrute in üblen Huf verfiel, baß fie 
ber Dergeffenheit überantwortet würbe unb mit ihr alle jene fienntniffe, 
bie jur Behebung bet erwähnten Erbftrahlen-Einflüffe unb Schöben einft 
allgemein angewenbet würben. Gar Wanches hol (ich trohbem noch 
in unoerftanbenen Bräuchen erhalten unb konnte nur beswegen am Eeben 
bleiben, weil ber fiditbare Erfolg immer auf Seiten bes Brauches war. 
Sonft müßte es unbegreiflich fdieinen, warum ber Bauer am erften Weih
nachtsfeiertage, ber erften alten Hauhnadit, noch heute bort unb ba bie 
Obftbäume „mietet".

Seine Dorfahren hatten nämlich entbeckt, baß es gegen bie fdiäbigen- 
ben, gegen bie bämonifdien Wirkungen gewiffer plätie hödift einfache 
Büttel gibt, bie ben fonft unweigerlich auftretenben Erkrankungen ab- 
fdiwädienb ober gar befeitigenb entgegenjuwirken oermögen.

Wir nennen eine berartige fähigkeit mit einem wieberum recht un
glücklichen Worte „pbfehirmung". Wir werben beren noch gar manche 

46



Kennen lernen, ju ihnen gehört aber auch bas Stroh, bas nicht ohne Grunb 
jur köftlichften aller Schlafunterlagen, jum [ehr ju unferem Tlad]teil faft 
nergeffenen Strohfack führte.

Das TTiieten ber bäume ift alfo Kein TRieten im Sinne eines Ber- 
bingens, fonbern es ift eine Schutzmaßnahme gegen „bämonifche" Wirkun
gen. Unb es ift, wie bie Tlad]prüfung jeigt, eine wirkfame Waßnahme.

Es gab inbeffen noch anbere Bräuche, bie allerbings kaum noch einen 
jweifel baran ließen, baß es fid] bei ihnen in ber Tat um ein finnbilbliches 
TUieten im Sinne bes Derbingens hanbelte. Die Ahnen legten nämlich in ber 
erften Haul]nad]t in jene burch bie rutenberoegenben Gräfte geförberten 
faulftellen ber Obftbäume Silbermünjen. Unb mit biefer Sitte fdpen nun 
allerbings bie Ginbhaftigkeit ber Boroäter wiberfprud]slos erroiefen. Aber 
es fchien nur fo; auch hier täufcfjte fich bie forfchung, weil ße es unterließ, 
bie Binge nachjuprüfen; benn bie piten mußten weit mehr, als wir bisher 
ahnten. Erft in neuefter jeit hat bie Wiffenfchaft entbeckt, baß bas Silber 
bakterientötenbe Eigenfchaften unb biefe baju in fehr hohem Blaße be- 
fitjt, genau fo wie bas Golb. Ein filberner Teelöffel genügt, um bas in 
einem Glafe befinbliche ftark bakterienhaltige Waffer innerhalb einer 
Biertelftunbe keimfrei ju machen.

Was hier alfo ber Silberlöffel oermag, wirb auch bie filberne Wünje 
bort in ber fauligen Stelle bes Baumes bewirken. Biefe Fähigkeit ber 
Ebelmetalle ift fchon in früher jeit in ber Bolkshcilhunbc ausgenützt 
worben; benn im Altertum legte man bünnes Golb- ober Silberblcd] auch 
auf fchwece Wunben, um Eiterung ju oermeiben, ober betjanbelte bereits 
eiternbe Berlefiungen auf biefe Weife, natürlich galt biefer Brauch lange 
als ein kinblicher Aberglaube bis bie forfchung oor wenigen jähren biefe 
Eigenart ber eblen Illetalle oon neuem nachwies unb ob ber lauten Jreube 
über biefe fcheinbar gewaltige Entbeckung ganj oergeffen ju haben fchien, 
baß es fid] hier nur um eine Betätigung ältefter Behauptungen hanbelte.

5u biefer ben koftbaren metallen eigenen Fähigkeit kommt nun aber 
noch bie Tatfache, baß ße, ebenfo wie bas Stroh, abfd]irmenb wirken. 
Ber Bauer, ber alfo in bie Jaulftellen eine Silbermünje legte, erjielte einen 
hoppelten Erfolg: Einmal milberte ober behob er bie fd]äbigenben Strahlen
wirkungen, bie bas faulen unb auch bie Unfruchtbarkeit bebingt hatten, 
jum anberen oernichtete er bie im faulholj weiterwirkenben Glein-Eebe- 
wefen.

Unoerftänblid] aber bleibt uns trofiallebem, warum biefe maßnahmen 
gerabe am 25. Bejember, bem alten unb barum eigentlichen 1. Härtung 
oorgenommen würben. Auch hier überragt bas Urwiffen unfere lanb- 
läufige heutige wiffenfd]aftlid]e Bilbung, bie fid] im Eebensfinne immer 
klarer als eine Ber-Bilbung ju erkennen gibt.

ITlit Dollem Hecht wählte ber Bauer für feine Bräuche ben erften Tag, 
an bem bie Sonne wieber emporjufteigen begann; benn mit ber für bie 

nörbliche Halbkugel nad] ber Winterfonnenwenbe nun oon Tag ju Tag 
immer höher am Himmel hinaufjiehenben Sonne nehmen nid]t nur bie 
Tage an Eänge ju, fteigert ßd] nicht nur bas Eicht unb grunbfätjlid] aud] 
bie Wärme, fonbern nod] etwas anberes wirb ftärker unb immer ftärker: 
Bie Erbftrahlen.

Bad] ihrem Abklingen ju ihrer alljährlichen Geringftftärke in ben 
Stillen Wod]en, alfo in ben Wochen oor Weihnachten, beginnen ße fofort 
nad] bem 22. Bejember anjuwachfen, um etwa bis jur Sommerfonnen- 
wenbe jujunehmen. Ber Bauer hanbelt mithin nollhommen naturgemäß, 
alfo richtig, wenn er bereits ben erften Tag ber Graftfteigerung jener 
bie Hute bewegenben fd]äbigenben IHächte für feine Schutzmaßnahmen 
wählt.

Tlicht hat fid] ber Eanbmann beim „mieten" an eine kinbhafte Spie
lerei uerjettelt, fonbern er hat Wichtiges getan. Aus bisher unoerftanbenem 
unb unuerftänblichem Braud] wirb aud] hier lebenswichtiges Tun ßd]tbar.

Währenb wir hier alfo etwas wiebcrentbeckten, baß ber Bauer oon 
morgen in irgenb einer form ßd] wieber ju eigen machen bürfte, haben 
wir aud] bie Wittel in bie Hanb bekommen, jene fcltfam-bunkle Behaup
tung nachprüfen ju können, bie ba befagte, bas nor bem Chrifttag geborene 
Bieh werbe nicht gebeten, wenn ber Heilige pbenb nor Witternad]t trübe 
ift; bagegen werbe ßd] bas nad] bem Chrifttag geborene Bieh gut entwidieln, 
wenn ber Heilige pbenb nad] Witternacht hell ift.

Wie wir erfahren haben, fd]äbigen bie Erbftrahlen nicht nur gewiffe 
Pflanjen, fonberen aud] ben Wenfchen unb zahlreiche Tiere, ju benen bas 
Stallnieh gehört. Bie Erbftrahlen werben nun, foweit wir heute biefe 
Binge ju beurteilen oermögen, burd] bie non ber Sonne ausgehenben 
elelitro-magnetifdien Strahlungen heroorgerufen unb in ihrer Stärke 
beftimmt.

Bie gleid]en Sonnenkräfte ßnb es nun, bie unfere Großwetterlage be- 
bingen. Wir haben von biefen Erfcheinungen bereits bei ber Betrad]tung 
ber Bauernregeln gehört unb wollen hier nur nochmals betonen, baß ein 
wefentlicher Teil ber Bewölkung, alfo ber Eintrübung bes Himmels, auf 
irne fonnenflüd]tigen Gräfte jurückjuführen ift, bie bie Erbftrahlenftärke 
anfteigen laffen.

Ba es nod] heute unbelehrbare Gegner ber Erbftrahlung gibt, fo wollen 
mir hier — obwohl id] in meinem Buche „Bie Wünfchelrute, Traktat über 
bas magifetje Heis" — alles Grunbfätjliche ausführte — kurj folgenbes 
berüdißd]tigen: Wir finb heute keineswegs mehr auf bie Wünfchelrute allein 
angewiefen. Es gibt Geräte, bie jene rutenbewegenben Gräfte ebenfalls 
anjeigen. Burd] Bergleid], burd] unabhängige Unterfuchungen, auf ber 
einen Seite mit ber Hute, auf ber anbern mit ben Geräten unb burd] bann 
erfolgte Bohrungen ift bie Berläßlid]keit ber Hute in ber Hanb bes Er
fahrenen einwanbfrei erwiefen.
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Wir könnten hier aber eine ganz einfache Tatfache anführen, aon 
beren Dichtigkeit [ich l’fbfr überzeugen kann. Es genügt zunädift, wenn 
wir uns baran erinnern, baß fidi bie Phyfik [eit langem zur Unterfudinug 
unter[d]iebli¿her elehtrifdier, an [ich unsichtbarer Strahlungen ber fogenann- 
ten Tiebelhammer bebient. Es hanbelt [ich hier um ein kleines Gefäß, bas 
man mit Wafferbampf [ättigt. Senben wir in biefe Gammer nun etwa ¡ene 
Strahlen, bie bas Habium ausfdiickt, [o oermögen wir ben Weg biefer 
Strahlungen auf bie Cichtbilbplatte ju bannen; benn ber Wafferbampf 
[cheibet [ich auf ben Bahnwegen, welche bie Strahlen nehmen, als Hebel 
aus unb kennzeichnet [o, fichtbarlidi, ben Weg, ben ber elehtrifdie Strahl 
nahm.

Derartiges müßte auch in ber Tlatur beobachtet werben können. Unb 
bas ift in ber Tat ber fall, pller Tiebel entfteht nämlich junächft über Ge
bieten, wo auch bie Hute [ctjlägt. Wer zeitig genug am morgen auffteht unb 
nor Sonnenaufgang, um bie Jeit, ba es befonbers kühl ift, auf ber Erbe 
liegenb über eine Grasfläche blickt, ber wirb bas [trcifenartige Erfctjeinen 
feinfter Tlebelbilbungen mühelos beobachten können. Es finb bas jene 
Streifen, bie ben Hutenausfchlag bebingen unb bie man eben wegen ihrer 
Heize, bie fie auf bas Eeben ausüben, Sinngemäß als Heizftreifen bezeichnet 
hat. Die Stärke ihrer Wirkung aber hängt oon ben kosmifchen Ein
flüßen ab.

Trübt [ich nun ber Himmel in ber erften alten Jahresnac.t, alfo uom 
24. zum 25. Dezember, mithin unmittelbar nach ber Winterfonnenwenbe, 
[o barf biefe Erfdieinung als ein Jeidien für bas Durch öif Sonne, alfa 
kosmifch bebingte plötzliche Junehmen ber Erbftrahlen gelten. Hun finb 
erfahrungsgemäß gerabe bie neugeborenen überaus empfinblidi gegen bie 
Einwirkung ftärkerer rutenbewegenber Gräfte unb werben, wie wir noch an 
manchem Beifpiel im Taufe unferer Betrachtungen [ehen bürften, erheblich 
gefdiäbigt, zuweilen fogar oernichtet. Eine einzige berartige Erbftrahlen- 
einwirkung auf zartes Eeben kann beffen Sdiidßal befiegeln. Darum hat 
ber Bauer burchaus richtig beobachtet, wenn er einen trüben Himmel oor 
ber Hlitternacht bes Heiligen pbenbs als gefährlich für bas Jungoieh an- 
fpricht, währenb ein heller Himmel nach Hlitternacht, wie bie Beobachtung 
lehrt, ein Jeidien bafür ift, baß bie Erbftrahlen in mäßiger Stärke mit bem 
Jahresbeginn anfteigen werben. Es gibt nämlich in ber Tat Jahre, bie bie 
an fich immer oorhanbenen Erbftrahlen berart fteigern, baß ber Tob weit 
unb breit reidifte Ernte hält.

Die rätfelhafte Bauernregel oom Jufammenhang bes Diehgebeihens 
mit ber Wetterlage währenb ber Weihnachtsnacht offenbart alfo oon neuem 
fin Wiffen, bas unfere gegenwärtige allgemeine Genntnis oon ben Ver
knüpfungen zwifchen Hosinos unb Eeben weit übertrifft.

Hlit biefen Einblidien eröffnet fidi uns alfo ein ehrwürbiges, burchaus 
wefentlid]es, babei ungeahnt feffelnbes Heidi- Dies bereits, obwohl wir 

bisher nur ganz Weniges kennen lernten unb nicht einmai bes fdiönften 
aller Hauhnachtsbräudie, bes Weihnachtsbaumes, gebuchten.

So unbeftritten er zu ben köftlidiften Ginbheitserinnevungen gehört, 
¡a zu ben erhebenbften Erlebniffen auch ber reifen Jahre, fo wenig können 
wir ihn für [ich allein betrachten. Hlit ihm zufammen müffen wir oielmehr

flbb. S.
Sie Slliffci als llnrufje, miffjin als ®eräf jur abbroffeiung ber ftfjäblitfjcn fosmijrfjcn unb (Erb- 
flraljieu. 9a bie llnrufjen, wie in meinem „fjerrgoffsrointei“ gejeigf, [iti) im lafljoliftfjen §err- 
Oeffsmintel als „^eiliger ®ei[f“ bis jur ©egeuroarf erhalten ijaben, iff bie SJliffel in unferer 

flbbilbung aurf) als ©egenffanb bes gerrgoffsminlcis iviebergegeben.

finer Weihnachtsfitte gebenken, bie einft auf bem europäifchen feftlanbe 
beheimatet, heute auf ben britifchen Unfein ben Tannenbaum erfeht. Seinen 
Piati nimmt hier bie merkwürbige Hliftel ein; jener auch bei uns auf 
Bäumen wadifenbe immergrüne Strauch/ ber gerabe um bie Weihnachtszeit 
blüht unb fidi mit blaßgrünen Beeren fchmüdit (pbb. 3).
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Heute ift bie THiftel wieber ju uns jurückgekehrt. So wenig aber ber 
Englänber nodi ahnt, warum er gerabe bie THiftel oerwenbet, genau fo 
grunblos ahmen wir ben alten Brauch nach.

Beibe nun, Tanne unb THiftel, finb an [ich uralte Sinnbilber bes auf- 
fteigenben Eichtes, Jeichen alfo für bie Jeit, ba bie Sonne ihren Tiefftanb 
am Himmel überwanb unb fidi anfdiickt, ihrem in ber Sommerfonnenwenbe 
gelegenen fjöchftort am blauen Born wieber jujuftreben.

Bit Wudisform biefer beiben Gewächfe, ihre Beräftelung, jeigt in ber 
fchliditeften Geftalt eine Gabel y ober y, bei weiterer Entwickelung auch 
eine mehrfproffige Gabeiy. Bamit aber gleidien Tanne unb THiftel einem 
heiligen Hunenjeichen, bas in ber einfachen y, Y unb in ÖEr hoppelten 
form als THan-Hune Sinnbilb ber Wiebergeburt bes Eichtes aus 
bem Bunkel ber IHutternadit, ber Weihnacht, ift. THit ausgebreiteten unb 
erhobenen firmen begrüßte ber „fromme", mit Bewußtfein bie kosmifchen 
Kräfte in fidi aufnehmenbe Boroäter, bas junge nadiwinterfonnwenblidie 
Eicht, biefer filine, ben bie THan-Hune Y im fchliditeften pbbilb jeigt.

Bie Hunenjeichen unb bamit auch Tanne unb THiftel ¡inb alfo Beftanb- 
teile alter germanifdier Ur-Heligion, bie noch heute baburch 5U finn- 
fälligerem pusbruck gebrariit wirb, baß wir ben Tannenbaum mit ben bie 
Sonne barftellenben ppfeln unb mit fchimmernben fierten als Jeidien bes 
Eichtes fdimücken. Bas Eicht aber galt als Erwedier bes Eetms, bas fidi 
frühlinglich entfaltet.

Hein anberes Gewächs entfpricht in feiner weihnachtlidien fruchtungs- 
jeit unb in feiner formfymbolik fo innig bem aus ber Wintertiefe bet Stillen 
Wochen neu erwadienben Jahre wie bie THiftel. So wie bas jur Hüfte 
gegangene Taggeftirn in fich bereits bas Wieberemporfteigen oerkörpert 
unb bamit auch bie Entfaltung jungen Eebens, fo umfchließt bie feltfame, 
ju Beginn bes natürlichen Sonnenjahres ihre früchte tragenbe THiftel bas 
aufkeimenbe Eeben.

Biefer eigenartige Sdimaroherftraudi ift nun keineswegs überall gleich' 
mäßig oerbreitet, fonbern tritt oafenartig auf. Jubem gebeiht bas immer' 
grüne Gewächs nicht auf allen Bäumen, oorwiegenb finben wir es auf weich- 
holjigen Stämmen, auf päppeln, Einben, Apfelbäumen unb llabelhöljern. 
pber audi auf ber Eiche kommt bie THiftel, wenn auch heute höchft feiten, 
oor. Jnbeffen befällt fie keineswegs alle ihr zugänglichen Bäume ber Hach- 
barfchaft, fonbern immer nur oereinjelte — eine überaus merkwürbige Tat
fache, bie umfo geheimnisooller anmutet, als bie THiftel burchaus nicht 
ausfdiließlich auf Haften ihres Wirtsbaumes lebt, fonbern biefen nur bas 
Waffer unb bie in ihm gelöften Salje entnimmt, alfo nur bort fchäbigenb 
wirken kann, wo fie in übergroßer Jahl auftritt.

Heuefte Unterfudiungen haben nun ergeben, baß bie THiftel fidi nur 
an ganj beftimmten Orten mit befonbers geartetem geologifdien Untergrunbe 

wohbufühlen unb ju gebeihen fcheint. Schon längft ift bekannt, baß fidi in 
fonft erbftrahlenarmen Gebieten gewiffe ftreifenartige Einien erhöhter 
Strahlung zeigen, bie, wie wir wiffen, burch THeßgeräte nachgewiefcn 
werben können. Hier fctjlägt aber auch bie Hute, bie empfinblicher ift als 
bie künftlich gebauten Apparate unb barum auch Strahlungen anjeigt, wo 
bie tedinifchen Errungenfchaften unbeeinflußt bleiben. Jebenfalls ergaben 
nun bie Buchprüfungen mit Hilfe bes magifchen Heifes bie eigenartige 
Tatfadie, baß gerabe jene Stellen erhöhter Strahlung oon ber THiftel beoor- 
jugt werben, baß fie alfo nur jene Bäume als Wirtspflanzen oerwenbet, 
bie beftrahlt ftehen. Wir lernen fomit in ber THiftel bie erfte Pflanje kennen, 
bie oon ben Erbftrahlen nicht gefd]äbigt wirb. Sie liebt fogar bie ruten- 
bewegenben Kräfte, im Gegenfati ju ben oon ihr befallenen Bäumen, bie im 
Eaufe ber Jeit, wie wir juminbeft bereits non ben Obftbäumen wiffen, 
in ihrem Gebeihen beeinträchtigt werben unb allerhanb Erkrankungen auf
weifen. So finben wir etwa jene krebfigen Wucherungen, bie jebem oer
traut finb (Tafel II).

Bergleidien wir aber nun Bäume, bie an fich beftrahlt wachfen, mit- 
einanber, fo gewahren wir einen offrnfichtlidjen Unterfdpeb jwifchen benen, 
bie keine unb ben anberen, bie THifteln tragen. Bort, wo THifteln einen 
ben fchäbigenben Einflüffen ausgefetiten Baum bewohnen, ift biefer naheju 
frei oon Krankheiten, juminbeft jeigt er ein weit gefunberes pusfehen als 
feine miftelfreien, fonft unter gleichen Umftänben wachfenben prtgenoffen.

pus allebem fdieint ßch nun ju ergeben, baß bie THiftel keineswegs 
ber bebingungslofe Schübling ift, für ben fie bisher allgemein gehalten 
würbe, fonbern, baß fie in gewiffen Grenjen ben Baum, auf bem fie gebeiht, 
oorSdiaben j u bewahren oermag. Trotjbem kann ein folcher 
Baum eingehen, wenn, wie fpäter beutlich werben wirb, bie Strahlungs- 
ftärke etwa in Jeden befonbers reicher Sonnenbcfleckung bie ertragbaren 
Grenjen überfdireitet. fjier kann bann auch bie THiftel nicht mehr nützen, 
obwohl ße gemäß ihren eigenen Ecbensmöglichkeiten oorbem als Schuti- 
mittel gewirkt hat.

Biefe Jeftftellung fteht nun keineswegs ohne Beifpiel ba; benn wir 
kennen nidit nur jahlreidie ähnliche Pflanjen, fonbern auch Tiere, bie jene 
Strahlungen lieben unb nur über ihnen gebeihen, alfo oon ben fon ft 
gefährlichen KräftengefunbheitlidieBorteile haben. 
Wir wollen biefe Gattung Eebewefen als Strahlenfreunbe bejeictjnen. Blei
ben wir junächft bei ben Tieren. Sie befitjen eine gerabeju oerblüffenbe 
Einrichtung; benn fie erjeugen, wie pmeifen unb Bienen, bie hierher gehören, 
in ihrem Körper ein Strahlenfchutimittel, bie pmeifenfäure, bie ihrerfeits 
fchon in früheften Jeden oon ber Bolksheilkunbe gegen Hheuma oerwenbet 
würbe, gegen eine Krankheit alfo, bie, wie fich gejeigt hat, infolge längeren 
Wohnens ober Schlafens über Gebieten erhöhter Erbftrahlung bei ent- 
fpredienber Eignung aufjutreten pflegt.
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Es bleibt immerhin rätselhaft, auf welchem Wege unfere Boroäter 
in ber Ameifenfäure unb im Bienengift, alg bem Stralßenfdiutz biefer Tiere, 
jene THittel erkannten, bie heilfame Wirkungen gegen Strahlenfchäbigungen 
beim Wenf'hen erkannten unb biefe Stoffe finngemäß anjuwenben lernten. 
Sie müffen nicht nur bie Erbftrahlen genau gekannt, fonbern auch gewußt 
haben, baß biefe auf bie einen Eeberoefen fdiäbigenb, auf bie anberen 
günftig wirken. So burften ße in ben Tliditgefchäbigten einen Sdiulzftoff 
erwarten, ber bie Beeinträchtigungen befeitigte, mithin als Heilmittel bienen 
konnte. Baß es fich hier um nichts Blinberwertiges hanbelt, bejeugt heute 
wieber unfere amtliche Tüebijin, bie ßch oon neuem beider Stoffe ju fieil- 
jwecken bebient. Überall jeigt ßch alfo bie unbeftreitbare Tatfache, baß 
lange Belächeltes aus bem Bereich bes als Aberglaube oerfchrienen Bolks- 
weistums ßd] als hochwertig unb brauchbar erft bann erweift, wenn wir 
uns bie Blühe geben, es fachgemäß nadijuprüfen.

Jedenfalls wirb hier wieber eine erftaunliche Eeiftung ber Ahnen offen
bar. flicht ein kinbhaftes, fonbern im hödißen Blaße begabtes Gefchled]t 
oermochte bie tierifdien Schutjftoffe gegen bie fdiäbigenben Strahlen jum 
Jwecke bereits eingetretener Gefunbheitsminberungen burch bie ruten- 
bewegenben firäfte für bas Wohl bes Blenfchen ausjunützen. Erft aber wenn 
wir biefe gerabeju geniale Eeiftung kennen, oermögen wir ju begreifen, 
warum bie piten fidi fdion in frühen Jeiten ber Bliftel als Büttel gegen 
krebsartige Wucherungen bedienten unb warum neuerbings •> e Heilkunde 
ßch wieber ber Bliftel bemächtigte, bie noch uor kurjem jenfeits ber 
gebräuchlichen fieilpflanjen ftanb unb nur beim Bolke Anfehen genoß. Es 
fcheint in ber Tat als habe biefer Schmarotjerftraudi bie Fähigkeit, böfe 
Strahlenwirkungen ju vernichten ober in unfchäblidie umjuwanbeln. Tlur 
fo kann oerftanben werben, warum oon Blifteln befetjte unb beftrahlt 
ßehenbe Bäume keine ober hoch in nur geringfügigem Blaße erkennbare 
Wucherungen aufweifen. Bie Bliftel ift mithin als natürliches Entftrahlungs- 
miitel, als ein Abfchirmgerät ju betrachten.

Auf Grund biefer Erkenntnis, ßnb wir nun aud] in ber Eage, bie 
uralte Berwenbung biefes Gewächfes in ber Bolksßeilkunbe ju oerftehen. 
Es galt ganj allgemein als wichtige fieilpflanje unb als befonbers wirk- 
fames Büttel gegen firämpfe unb fallfucht. Audi jur Stillung oon 
Blutungen ber frauen unb bei Tlachblutung im Wodienbett würbe es 
gebraucht.

Erft im Berlauf unferer weiteren Betrachtungen werben wir bie oöllige 
Dichtigkeit biefer IBaßnahmen erkennen, benn wir haben hier Erfchei- 
nungen oor uns, bie im Böhmen bes natürlichen Bafeins unferer Borfahren 
befonbers bann auftreten, wenn ber betreffenbe Tilenfch ßch innerhalb ber 
Beijftreifen befinbet.

Bie Bliftel fd]irmt alfo nicht nur ab, fonbern ße befeitigt baburdi 
auch bie gefunbheitsßörenben Einwirkungen ber Erbftrahlen.

Bufen wir uns nach allebem nochmals in Erinnerung, -aß mit bem 
nach erfolgter Winterfonnenwenbe wieber auffteigenbcn Taggeftirn auch bie 
fonnenabhängige Bobenftrahlung jujunehmen beginnt, baß aber bie Bliftel 
bie Derberblichen Wirkungen behebt, fo ftehen wir oor ber entfärbenden 
Erkenntnis, baß unfer Schmarotzer nicht allein als Sdimudì ober Symbol 
ber Heiligen Bacht ju werten ift, wie etwa bie Tanne, foweit wir ße bisher 
betrachteten, fonbern als ein fehr profanes Büttel, bie mit bem Beginn 
bes natürlichen Sonnenjahres plötzlich oerftärkt auftretenben Strahlen
gefahren abjuwenben.

3n ber Bliftel haben wir alfo ein natürliches Schutz- unb Heilmittel 
oor uns, bas mit ben Strohfeilen unb ber Silbermünje in bie Gruppe ber 
uralten Entftrahlungs- ober pbfchirmgeräte gehört, benen wir im weiteren 
Betlauf unferer Betrachtungen noch oielfach begegnen werben. Sie alle 
bienen ber Abwehr jener rätfelhaften Bämonen ber Tiefe, jener jauberifdien 
unb oerherenben firäfte, beren Wefen uns fo gut wie unbekannt ift.

3 h r e Gefamtheit oberi ft es, bie für bie natürlich 
lebenben Boroäter bie Hauptgefahr ihres Bafeins 
a u s m a d] t e. Bie technifdien Schäbigungen unferer Jeit kannten ße nicht, / 
unb ba ihre Eebensform unb ihre Ernährung ebenfalls natürlich waren, ift 
es oerßänblich, baß ße nichts unoerfucht ließen, ben teuflifdien, unßchtbaren 
Einwirkungen bei ßch felbft, bei ben Tieren unb pflanjen ju begegnen.

Hier hanbelt es ßch alfo keineswegs um einen Aberglauben. Hier 
fpricht bie jetzt wieber begreifbare, lange Jeit oeraditete unb, weil nie 
oerftanben, auch belächelte Erfahrung oieler 3ahrtaufenbe; hier fpricht ein 
reiches Wiffen, bas noch gegenwärtig in nielen Bräuchen wach ’ft um 
beren eigentlichen Sinn ßch aber niemanb mehr kümmerte. Sonft hätten 
wir gor Blanches oerftanben, was uns nur noch als Sinnbilb, ober gar als 
Spieljeug dünkte.

So haben wir bisher ben Weihnaditsbaum, hie Weißtanne, nur als 
Sinnbild bes auffteigenben Eichtes hennengelernt. 3n Wahrheit aber hat 
unfer Tannenbaum noch eine ganj andere Bedeutung. Auch er bringt es 
nämlich fertig, genau wie die Bliftel, die fdiäbigenben Strahlungen abju- 
droffeln unb fpiclt deswegen nicht nur um bie Weihnachtsjeit eine Bolle, 
fonbern aud] um bie wahre Ofterjeit; benn er gehört jum palmbufdien, 
mithin in eine Spanne erneut ftarken Anwadifens der Bobenftrahlung. Es 
fei ferner angemerht, baß auch um biefe Jeit bie Bliftel neuerbings in 
Gebrauch genommen würbe, unb baß man ße auch baju oerwenbete, in 
firanjform bonn um wertvolle Bäume ju legen, wenn die Bionate ber 
Gewittergefahr herankamen. Baß es fidi hier um einen natürlichen unb 
fehr brauchbaren Blitifchut] handelte, werben wir fpäter erarbeiten.

iür uns hier war bie Tatfache oon Wichtigkeit, baß wir im Tannen
baum nicht nur ein Sinnbilb, fonbern durchaus einen heilmittelartigen 
Brauch aor uns haben. Ganj ähnliche Einfichten werben wir gewinnen, 
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bann, wenn mir (pater jur Betrachtung bes Schmuckes kommen merken. 
Dorerft krängt fidi uns aber ein heute jiemlid] unbeachtetes Spieljeug auf.

So gab es um kie HJenbe bes jroanjigften Jahrhunberts in Hieber- 
fdilefien kaum einen börflichen Chriffmarkt, auf bem nicht bie oft kunftoollen 
„Tauben", jene aus gehaltenem fjolj jierlidi gebildeten Dögel um ein 
Billiges ju erroerben geroefen mären; ¡ene auch als „Unruhen" bezeichneten 
Gebilbe, ohne bie keine fanbfrau oom THarkte heimkehrte, fofern fie nidit 
bereits ein foldjes „Spieljeug" in ber Stube hängen hatte. Emig mar es in 
Beroegung unb trug barum (einen Hamen mit nollern Hecht. Solche Unruhen 
burften auch bei ben fjodijeitsgefchenken nicht fehlen, flicht immer toaren

flbb. 4.
§eiíige-©ei[b$aube, eine uralte §orm ber llnrufje, aus bem giibealjeimijtijen 

(2iömer-9Iiu[eum, SJilòesijeim).

(ie aus fjolj. So finben mir fie im Horben unb auch im Sähen in ber 
form oon laubenartigen, jierlidjen Gebilben aus Stroh (!) unb Binfen 
gefertigt ober auch nur in form oon Bärlappkränjen non ber Bedie herab
hängen. pilen biefen formen eignet nun bie fchon ermähnte fähigkeit 
unaufhörlicher Beroegung. Jeber Euftjug, jeber Wärmeausgleich macht (ie 
tanjen. Eroig (inb (ie in Unruhe, fängft aber ift oergeffen reorben, baß es 
(ich hier nicht um ein artiges Spieljeug, fonbern um ein THittel hanbelt, 
beffen Wirkungen benen ber THiftel gleidicn. Sie fcheinen bie fähigkeit 
3U befitjen, bie non ber Sonne ausgehenben, alles burchbringenben, foroeit 
mir roiffen, elektromagnetifdien Gräfte, toeldie bie Erbftrahlen heroorrufen, 
in irgenb einer Weife abjufchirmen; benn roenn in einem Jimmer bie Hute 
auf einer beftimmten finie pusfd]läge gibt, fo bleiben biefe aus, fobalb eine 
THiftel ober eine Unruhe an bie Decke gehängt roerben (pbb. 3, 4 unb 5).

mir roollen fpäter eingehenbere Berfuche kennen lernen, mit beren 
fjilfe es möglich ift, jenfeits jeher Kutenfähigheit unb ohne jebes magifdie 
Keis biefe Einflüffe nadijuroeifen.

fjier, bei Unruhe unb llliftel, roerben alfo bie kosmifchen, bie eigent
lichen erregenben Einflüffe behoben unb barum finb biefe Einrichtungen 
non größtem praktifchen Wert. Jebenfalls roirb aus bem vermeintlichen 
Spielzeug, bem harmlofen, roenn auch oft erftaunlidi kunftoollen Schmuck, 
ein lebensmefentliches Gerät, auf beffen Bebeutung als fjodijeitsgefchenk 
mir noch in geeignetem Jufammenhange jurückkommen.

«Ibb. 5.
Qlnvnijc aus Sfvolj; §rci|ing.

Bei allebem aber tritt uns ein unerfetiliches Dermächtnis ber Phnen 
entgegen, oon benen immer mehr bie ihnen oom ahnungslos Berbilbeten 
jugemutete ‘Primitiuität abfällt unb THenfchen erkennen läßt, beren wahre 
Bebeutung, beren gerabeju erhabene Größe ju begreifen, mir in biefen 
Blättern ben erften jagen Berfudi machten.

Dabei haben mir nur einen, roenn auch roefentlichen pusfehnitt aus 
öem Brauchtum ber Bauhnädite betrachtet, jener jroölftägigen Spanne, 
mährenb ber unfere Boroäter ferner, jum Schuti gegen „böfe Geifter", 
Ställe unb roohl audi Stuben mit fjilfe befonberer, ausgeroählter Grautet 
ausräucherten.
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p|g Döllig rjEräußerliditen THenfctien hat ung bag Häuchern oor- 
wiegenb alg eine Sitte gegolten, Wohlgerüche ju oerbreiten. Don ben 
¡Eichungen auf bie anberen Sinne weiß nur ber TRyfterienkenner unb oon 
ben Fjeilwkhungen pflegt nur ber prjt unterrichtet ju (ein. Dag alleg ift 
aber nur ein Teil ber Urfachen beg Braudieg, ber urfprünglich einen gans 
anberen Jwech hatte, eine pufgabe, bie (ich im Grunbe mit ber unferer 
TRiftel unb brr Unruhe beckt; benn burch bie Schwängerung ber Tuft mit 
Hauch unb burch ben leichten pnflug, ben Jimmer- unb Stallwänbe 
burch ihn erhalten, ber übrigeng auch beim Gewitterjauber eine große 
■Rolle fpielt, wirb alleg in ein natürlidieg pbfchirmgerät uerwanbelt.

fraglog haben einige ber oerwenbeten Gewächfe auch bakterientötenbe 
Eigenfchaften, fobaß hier wieber }wei Erfolge burch eine einzige fianblung 
erjielt werben. Der Dame Hauhnächte hat alfo weber mit bem Worte 
Haureif noch mit rauh etwag 5U tun, fonbern bebeutet Hauch- ober Häucher- 
nächte. puch hier alfo finb bie nun in befonberer Stärke wirkfam wcrbenben 
Dämonen ber Tiefe eigentliche Urfache ber Häufungen ju Beginn beg 
natürlichen Jahreg. TRit unferem heutigen 5. Januar, bem ehemaligen 
jwölften Jahregtage klingen bie Hauchnächte ab. Wir befinben ung fomit 
bereitg im Hartung, bem Harten, wie wir jetit nach alter Phnenfitte wieber 
ben erften Jahregmonat, ben Januar, nennen, wobei wir ung aber immer 
bewußt fein müffen, baß ber alte Hartung mit bem 21. Jonuar beenbet 
war unb baju, baß unfere heutigen TRonate mit bem Umlauf Leg Hlonbeg 
nichtg mehr ju tun haben. Sie tragen ihren Hamen alfo 311 Unrecht, ba fie 
nur eine künftliche unb willkürliche Einrichtung, mithin wieber ein Jeidien 
ber Haturentfrembung ßnb, wie ung fpäter bie pbhängigkeit beg Tebeng 
uom ITlonb unb feinen Stellungen ]ur Erbe klar erkennen laffen wirb. 
Wenn wir trohbem bie alten Bezeichnungen wieber aufleben laffen, fo ift 
bag keine Deutfchtümelei, wie bereitg Hermann föng erkannte, alg er 
fchrieb: „Rein Dolk ber Welt ift fo arm an äußerer Eigenart, fo welt
bürgerlich oecwurftelt, fo um fein ureigeneg pngefidit gebracht wie wir. 
Einft hatten wir Hamen für bie zwölf TRonate, bei benen wir ung etwag 
benken konnten. Sie beftanben nicht aug papier unb Blech; fie hatten 
Teben unb färbe, blühten wie bie Blumen am Hain unb ragten wie bie 
Eichbäume beg Walbeg. puf bem Boben unferer innerften Eigenart waren 
fie gewachfen; fie flüfterten ung )u oon üerborgener Weigfieit unb raufefiten 
haftbare Geheimniffe. TRit bem herben Hartung begann bag Jahr; eg ericugte 
ben milderen Hornung, biefem entfproß ber ahnunggpolle Tenj, ber 3um 
eisjerbreetjenben Oftermonbe hinüberführte; ber bunte Wonnemonat löfte 
ihn ab, bie Jeit ber Blumen unb ber jungen Gebe, nach bem ber leudjtenbe 
Brächet in bag Tanb 30g, um firaft 3U fammela für ben fieuet unb ben 
Puft, in benen bag Grog fiel unb bag fiorn fidi Her Sichel beugte. Der 
Scheibing, ber TReibing, trennte ben Sommer com fierbft, ber mit bem 
fröhlichen Weinmonbe begann unb im mürrifchen Gilbhart, bem brummigen 

Hebelung, Taubriß unb Haditfroft brachte, big im Julmonb, bem Weihe- 
monb, bie ftille Jeit kam, ba bie prbeit ruhte im weißoerfchneiten Tanb. Sinb 
bag nidit Hamen, bie färbe unb Geftalt haben, wie Blumen am Hain unb 
Blüten im felbe? Gefichter mit rebenben pugen, wie Wenfdien unferer prt? 
Hunberttaufenb Wale mehr finb fie wert, alg bie römifdien Einfuhrwaren 
aug bünngewal3tem Blech, bie wir bankbar unb befdieiben hmnahmen, ba 
wir fie in welfdier Strohpapiernerpackung ing fiaug gefdpekt bekamen, 
unb bie nicht mehr wert finb alg leere Einmachbüchfen. Darum ift eg Jeit, 
baß wir fie auch wie foldie behanbeln unb bahin fchaffen, wo fie hingehören: 
auf ben pblabeplatj für fiehricht unb Jioilifationgfchutt."

Wir können fie wirklich entbehren, bie Worte Januar, februar, TRäq 
unb fo weiter unb wieber 3U ben herrlichen beutfdien Be3eidinungen 3urück- 
kehren; benn, jagt Hermann Töng, „unglaublich aber wahr, ber Deutfche 
benkt troll taufenbiähriger humaniftifcher Derrenkung in feiner uerftockten 
fiartnädngkeit hoch noch immer beutfeh unb nicht lateinifd]!"

Sprechen wir barum oom Härtung, ber ung allerhanb oerrät:

Wenn oor unb im Hartung nicht Diel fröfte unb Schnee kommen, 
So kommen fie gewöhnlich im Een3 unb Oftermonb.

3ft ber Hartung naß / 
Bleibt leer bag faß.

3ft ber Hartung feucht unb lau / 
Wirb bag frühjahr trocken unb rauh-

3ft ber Härtung hell unb weiß / 
Wirb ber Sommer ficher heiß.

Hartung / je kälter unb heller / 
Scheuer unb faß befto polier.

Hartung muß kradien /
Soll ber frühling lachen.

Dag finb einige Hegeln, an beren Dichtigkeit niemanb 3weifeln kann, 
Her länger auf bem Tanbe gelebt hat. Don großer Bebeutung im Dolkg- 
roiffen ift ber erfte Hartung, ber heutige Heujahrgtag, ber, wie wir wiffen, 
ebenfalls römifdier Herkunft ift:

Die Heujahrgnadit ftill unb klar /
Deutet auf ein guteg Jahr.

Worgenrot am erften Tag / 
Unwetter bringt unb große plag'

(währenb beg kommenben Jahres!).
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Die lebten beiben Hegeln jroingen uns aber eine Überlegung auf, bie 
für bie allgemeine Beurteilung bes Bauernwiffens unb feines Wertes non 
entfdieibenber Bebeutung ift. Bei ber Hachprüfung jeigt fidi nämlidi, baß 
biefe ober jene Hegel nicht ftimmen will. Derartige Ergebniffe roerben bann 
ganj ju Unrecht oerallgemeinert unb als ein untrüglidier Beweis für bie 
Unjulänglidikeit ber Urweistümer gewertet.

Da wir aber wiffen, baß bas Dolkswiffen weit älter ift als ber 
Julianifdie ßalenber, baß aber bei Einführung biefer unnatürlichen Zeit
rechnung in Germanien bie Entwurzelung bes Bauern begonnen hatte, 
immerhin aber Jahrhunberte bauerte, fo ßnb zweifellos nicht alle Hegeln 
in ber nötigen Weife mit bem neuen Ralenber unb bem künftlichen, bem 
neuen Jahr in Übereinftimmung gebracht worben. Wenn alfo oom erften 
Jahrestag bie Hebe ift, fo bebarf es ber Tladiprüfung, ob es ßch wirklich 
um unferen heutigen 1. Januar, ober ob es ßch um ben alten erften Wartung, 
um ben alten Jahresbeginn, mithin um unferen gegenwärtigen 25. Dezember 
hanbelt. Wir müffen bie fraglichen Hegeln in ber Tat auf biefen Tag 
jurüdwerlegen.

Schon hier wirb alfo ßd]tbar, welcher umfaffenben Prüfung bie Bauern
regeln im Einjelnen bebürfen, um non neuem ju einem unentbehrlichen 
Hilfsmittel eines wieber jur heiligen Fjeimaterbe jurückgekehrten beutfchen 
Dolkès ju werben. Daß es ßd] hier nicht um fd]öne Worte, fonbern um 
eine Tlaturnotwenbigkeit hanbelt, bie in ßch Sein ober Hie’..fein fchließt, 
kann erft fpäter klar werben. Es ift aber onrerft gänjlid] jwecklos unb 
nur irreführend bem Bauern eine Sammlung feiner alten Hegeln in bie 
Hanb ju geben, in ber Annahme, ße feien ein brauchbares Hüftjeug. So 
wenig ein d]ineßfd]es Wörterbuch ben Beßker inftanb fet]t, cßineßfche 
Bücher ju lefen ober fid] mit einem Sohne bes Heiches ber Witte ju unter
halten, fo wenig kann eine fibel ber Bauernregeln ober aud] ber Bräuche 
unferem heutigen Eanbmann lebenswefentlidie Dienfte leiften.

Scheinen alfo fd]on ietjt bie Schwierigkeiten einer Tlachprüfung unb 
Wiebereinorbnung in bas herrfcßenbe bürgerliche Jahr nid]t gerabe gering, 
fo wirb biefe Arbeit nod] weiterhin burd] bie im Jahre 1582 erfolgte 
Gregorianifdie ßalenberreform erfd]wert. Gregor ließ, um bie im Julianifd]en 
fialenber im Eaufe ber Jahrhunberte eingetretenen Unftimmigkeiten ju 
befeitigen, jehn Tage ausfallen, fobaß ßd] hinßditlid] einjelner alter Angaben 
Derfcßiebungen zroifcßen jehn unb oierjehn Tagen ergeben. Berückßchtigt 
man ju allebem nod], baß Hegeln, bie für ganj beftimmte Gebiete ihre nolle 
Geltung haben, infolge ber in ber Tleujeit allgemein jugänglicßen Derkehrs- 
möglidjkeiten unb einer mit ihnen gekoppelten Derpflanjung auch her bäuer
lichen Schicht, in ben Hegelfchafi aud] frembartiger £anbftrid]e übergegangen 
ßnb, in Bezirke, in benen ße keine Berechtigung haben, fo finb bie Haupt
fehlerquellen erwähnt, bie berückßchtigt werben müffen, wenn ein Urteil 
über ben Wert unb bie Derwenbbarheit bes Urwiffens abgegeben werben 

foil. Dicht überfehen folien in unferen weiteren Darlegungtn jene fälle 
werben, bei benen Eanbfrembe, alfo nur mit bem Wiffenfdiat) ber Stäbte 
ausgerüstete perfonen, es unternommen haben, bie aus ber Gregorianifdien 
fialenberreform ßd] ergebenben Unftimmigkeiten auf ihre, alfo auf eine 
mehr als mangelhafte, weil bie Tlatur oergewaltigenbe Art ju „berichtigen”. 
Was babei an barem Unßnn herauskam, wirb uns befonbers bei ber 
Betrachtung bes Gilbharts unb feiner Hegeln klar werben. Bisher aber 
ßnb biefe Irrtümer immer fälfdilid] als wahre Bauernregeln in allen ent- 
fprechenben Sammlungen aufgeführt worben unb haben, in biefen fällen 
fraglos mit aollem Hecht, ben nadiprüfenben Wiffenfd]aftler ju ber Über- 
jeugung geführt, hier hanbele es ßd] um burcßaus Unjutreffenbes unb 
Unbraud]bares. Daß aber trohbem hier ewige Wahrheiten enthalten ßnb, 
bas hat niemanb bisher gefehen.

pus allen biefen Grünben konnte es in ber oorliegenben Arbeit nicht 
barauf cmkommen, ein Eehrbud] bes gefamten Bauernwiffens ju geben, 
eine Aufgabe, bie gegenwärtig ju löfen nod] ganj unmöglich ift, fonbern 
wir mußten uns babei befd]eiben, bas Wefentlidie bes Urwiffens an 
wichtigen Beifpielen ju betrachten, um auf biefe Weife erftmalig bie 
Bebeutung eines Erbes oor Augen ju ftellen, bas nicht nur ber Dergeffenheit 
anheim ju fallen broßte, fonbern in allen einfd]lägigen fachwcrken in form 
einer ßurioßtätenfammlung aufjutreten pflegte. Allerbings haben manche 
Derfaffer ihre Betrachtungen hinreichenb mit unfreiwilligen Humor gewürjt 
unb Deutungen oerfucht, bie für uns als fiulturbokumente beswegen oon 
Wett ßnb, weil wir eine klare Entfdieibung herbeiführen müffen, welcher 
THenfch höher fteht, ber ted]nifd]e ober ber magifche; jener, ber ßd] für 
hinreichenb kraftooll hält, bie Hatur ju beßerrfdien, ober biefer, ber willig 
unb füll ßd] ber Hatur unterwirft.

Eine berartige Erörterung kann nicht umgangen werben, wenn wir 
Dolkskunbe treiben, alfo erfahren wollen, woher wir kommen unb wo wir 
ftehen, um ju wiffen, wohin wir gehen müffen. Wir fuchen alfo bie Wahrheit. 
Unb biefe kann bod] nut bas fein, was uns erlaubt, bie Zukunft noraus- 
jufagen.

Das aber war eine ber wefentlidien Aufgaben bes Dolksweistums. 
Beffen inneren Sinn aufjubecken, ift alfo bie erfte Aufgabe, bet wir gerecht 
3U werben haben. Wir nermögen biefes Ziel aber nur bann ju erreichen, 
wenn wir uns bemühen, natürlich ju benken, alfo im Sinne bes Bauern, 
mithin fchlicht unb geöffnet bie Stimme ber göttlidien Schöpfung ohne alles 
gebilbete (alfo nicht gewachfene unb geworbene!) Befferwiffen reben ju 
laffen. Das will fagen: Wir bürfen in bie Tlatur nichts hineintragen, fonbern 
wollen^aus ihr nur bas herausnehmen, was ße uns unmißoerftänblidi unb 
ohne Zwang ju fpenben bereit ift. Unb bas kann nur auf bem Wege 
erlebenber Beobachtung gefchehen; nur brnußen auf bem Eanbe. Auch 
roährenb bes ftrengften Winters ift hierju allenthalben Gelegenheit.
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Don unferer molligen prbeitsftube aus können roir [ogar mancherlei 
Deues fehen; benn nor bem Fünfter fleht bie futterftätte für bie gefieberten 
Lieblinge. Währenb faft aller Tagesftunben, mit Ausnahme ber Fjoch- 
mittagsjeit, ift ber Dogelbefucß nahezu gleichmäßig, pn beftimmten Tagen 
aber werben roir inne, wie auffällig fuh, hurs ehe bie Sonne finkt, oor 
allem ber Anflug ber Weifen fteigert. £aft regelmäßig fällt bann in ber 
folgenben flacht ober am kommenben Worgen Schnee, juminbeft gibt es 
nach entfprechenb roarmen Tagesftunben harten froft, ber bie £eud]te als 
Eisfcßicßt auch über bie Hinbe ber Bäume legt, fo bie notrocnbige llaßrung 
oor allem für Weifen unb anbere Unfehtenfreffer unzugänglich machenb.

Fjier hat alfo bie weife Datur für ben aufmerkfamen Beobachter einen 
neuen fingerjeig gegeben, bie Wettergeftaltung bes kommenben Tages im 
Daraus ju erkennen; benn es fdieint, als fräßen bie Weifen bann, wenn 
ihnen am näcßften Tage ein befonbers magerer Tifcß in Ausßcßt fteht, am 
norhergehenben Spätnachmittag befonbers reichlich. Sie tun nichts anberes 
als bas, was wir auch bei ben Schafen beobachten, bie an Tagen oor 
kommenbem Hegen befonbers fcßarf unb ausbauernb äfen, auf biefe Weife, 
ba ihnen feuchte Bohrung unjuträglicß ift, gewiffermaßen ihr futter auf 
Dorrat 3u fich nehmenb. Wenn auch Wieberkäuer unb fcßnell oerbauenbe 
Dögel nicht ohne weiteres oerglicßen werben können, fo bürfte hoch bie 
Urfache gleichen Derhaltens juminbeft ähnlich fein. Die Datur forgt alfo 
aud] hier für ihre fiinber baburcß, baß ße ihnen ein Dorgefühl für hommenbe 
lebenswefentlicße Erfdieinungen mit auf ben Weg gibt, ein Dorgefühl, bas 
roir in feinen folgen nur ]u erkennen brauchen, um gleichfalls in bie Jukunft 
blicken ju können.

Jwar fteht pon Weifen als Wetterkünbern nichts in Büchern unb 
Bauernregeln; benn futterkäften waren in alter feit gewiß nicht im 
Gebrauch; bagegen fpielt bas Derßalten ber Schafe im Urwiffen eine bebeu- 
tenbe Holle, unb nicht umfonft fagt man ben monatelang im freien lebenben 
Schäfern eine große Kenntnis ber Wetterootjeichen nach.

Sa leicht nun aber berartige Beobachtungen aud) ju machen ßnb, fo 
gibt es hoch eine Heiße anberer Hegeln, bie fdion meßt oorausfeßen als 
bloßes äußerliches Betrachten. So heißt es uom 20. Hartung:

fabian, Sebaftian
faßt ben Saft in bie Bäume gaßn / 
Daß ße fangt ju waeßfen an.

Der heute naturfrembe Wenfcß wirb ßcß fragen, welche Bebeutung 
eine folcße feftftellung überhaupt hat; benn er weiß nichts meßr non ber 
Haltbarkeit ber Höher, je naeßbem ße in ber Jeit bes Saftftieges, alfo in 
ber Spanne swifeßen Enbe Hartung unb Tlebelung, im befonberen swifeßen 
Heu- unb Dollmonb, ober bei minberer feueßtigkeit, alfo jwifeßen Honember 
unb Enbe Januar ober überhaupt jwifeßen Doll- unb Tleumonb gefcßlagen 

werben. Wäßrenb nämlich Baußolj, bag wäßrenb ber erften zwei Drittel 
bes Hartung gefällt würbe, weber nom Wurm befallen nodi riffig wirb, 
mithin jene gefcßäßten Eigenfeßaften beßßt, bie befonberg beim Hausbau non 
entfcheibenber Bebeutung ßnb, pflegen Bäume, bie bei fteigenbem Safte 
niebergelegt unb naeßbem ße ju Brettern oerarbeitet würben, ßcß nicht 
nur leid)t ]u oerfärben, fonbern klaffenbe Biffe ju zeigen unb nom Wurm 
fehr oiel leichter befallen zu werben. Wie man ßeßt, fpielen hier alfo nießt 
nur bie Jahreszeiten, fonbern auch ber Wonb unb feine pßafe hinein.

pus biefem Grunbe ift es Brauch feit früßefter jeit, Bau- unb Tlußßolj 
immer in ber Jeit geringften Saftftieges, alfo zuminbeft jujifeßen Dollmonb 
unb lleumonb, am beften aber in ber Hodiwintersseit su fdilagenTirüßer 
ging man noeß weiter unb ließ bie Bäume bann, wenn ße feßon Eaub 
trugen, bie Dabelbäume aber regelmäßig nach bem Fällen mit ißren ftften 
eine Jeitlang liegen. Dann faugten Blätter unb Dabeln bie letjte Feuchtigkeit 
aus ben Stämmen, ße auf biefe Weife in natürlicher Art weitgeßenbft trock- 
nenb. Heute wirb kaum noch auf biefe naßeliegenbe Wöglicßkeiten Hüthßcßt 
genommen, bas Hob aielmeßr wahllos gefcßlagen, entäftet unb entrinbet 
unb ber faftfiroßenbe Stamm, mithin ’uöllig überflüffige unb unnötige Höften 
oerurfadienbe Waffermaffen Derfracßtet. Dußlofe Summen werben in 
beträchtlicher Höße für bie Beförberung baju noch fchäblicßer Feuchtigkeit 
bezahlt.

Derfucße, bie oon Forftrat Eulefelb unb auch oon mir im Berg- unb 
Hausbau mit Hölzern angeftellt würben, bie nach altemBraucßtum gewonnen 
waren, haben ben fcßlagenben Beweis für ben Wert ber Dolksüberseugun- 
gen geliefert.

Wit biefen Erfahrungen hängt es auch jufammen, baß bie alten Gärtner 
bie überflüffigen Afte brr Obftbäume möglicßft bei abneßmenbem Wonbe 
im Januar an milben Tagen entfernten. Jn neueren Gartenbücßern ßcß 
finbenbe Dorfcßriften, bas Auslichten bet Geßölse erft um Enbe Februar 
norsuneßmen, ßnb mithin unzweckmäßig. Seßr woßl weiß auch heute noeß 
ber Winser, baß er nur Weinpfäßle nerwenben kann, bie im Januar ge
wonnen würben. Denn im Derlauf bes ganzen Jahres haben bie Bäume 
nießt nur bie geringfte Saftmenge, fonbern auch faft alle im nergangenen 
Sommer aufgefpeießerten Däßrftoffe aufgeseßrt. Das Hob ift mager. Be
greiflich, baß es non Höfern unb Würmern nießt gerabe als Delihateffe 
beurteilt unb barum oon ißnen nießt befallen wirb.

Bus allebem wirb unmißüerftänblicß klar, oon welch entfcheibenber 
Bebeutung für ben Bauern bie fienntnis ber Wonbeinflüffe ift. Wie aber 
würbe gerabe biefe Seite nerfpottet unb lächerlich gemacht! Doch heute 
werben Derfucßsreißen uerö ff entließt, bie ben Einfluß bes Wonbes weg- 
beweifen wollen. Wer bie llatur nicht kennt, wirb fie fogar für bebeutfam 
halten. Er überßeßt babei ben Einfluß ber Derfcßiebenen fiunftbüngerarten 
auf bie J3flangen, ßeßt alfo nicht ben Hunftbünger, über beffen Gefaßten für 
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bas Ceben hier wohl kein Wort oerloren 311 werben braucht. Es fall bamit aber 
keineswegs bas fiinb mit bem Babe ausgefd]üttet unb nun alle künftlidie 
Büngung unb Bobenoerbefferung oerurteilt werben. Wer [eine oäterliche 
Scholle kennt, weiß am beften, was ihr bienlid] ift. Borfd]riften laßen ßdi 
ba ebenfowenig geben wie etwa in ber Ernährung bes ITlenfchen. flut 
allgemeine "Regeln laßen ßdi aufftellen unb biefe wieber finb Erfahrungs
tatfachen uon fall ju fall. Wer ße nicht allein finbet, ber fällte nie unb 
nimmer ßch ben Ehrennamen eines Bauern anmaßen. Wer aber hier bas 
"Rechte ju tun oerfteht, ber weiß auch um ben Einfluß bes Wonbes, ber 
leiber hier unb ba immer noch in bas Gebiet bes Aberglaubens oerbannt 
wirb.

Unb hoch hat unfere näd]tlid]e feuchte gar feltfame firäfte. Ba taucht 
ein merkwürbiges Erlebnis, ein Erlebnis mit bem THonbe nor meiner 
Erinnerung auf. Es war gegen Enbe Wär] bes Jahres 1931. Wichtige, 
unauffd]iebbare Arbeiten jwangen mich währenb mehrerer Tage ba]u, am 
5d]reibtifd] }u oerharren. Rur morgens unb abenbs fanb ich Jeit, etwas 
3u effen. Bie Jeitung blieb unentfaltet. Wieber hatte id] bis in ben fpäten 
Abenb hinein gefchrieben. Ba fiel mir ein, baß id] überfehen hatte, eine 
wichtige Auskunft oom Bahnhof einjuholen. Währenb id] mid] ankleibete, 
fühlte id] plötzlich eine fehr fd]mer3hafte unb quälenbe Schwellung im 
Sd]lunb; als ob fid] bort eine fifchgräte eingebohrt hätte. Bergleichen konnte 
aus oerfd]iebenen Grünben nicht infrage kommen. AlleBerfudp, mid] felbft 
non ber höchft unangenehmen Belüftigung ju befreien, mißlangen ooll- 
kommen. Trohbem mußte id] mid] auf ben Weg machen.

Bie Straßen bes Berliner Weftens lagen (till. Je näher id] bem Bahnhof 
Joo kam, umfo ftärker fd]woll ber färm bes Berkehrs an. Ba unb bort 
ftanben aud] Gruppen beifammen, bie 3um Tlad]thimmel emporfahen. 3n 
ber Weinung, eines ber Reklameluftfd]iffe ]öge feine fireife über ber 
Stabt, achtete ich junädift biefer fjimmelsgucher nicht. 3d] hatte Eile. Weine 
Schmerlen nahmen überbies 3U, berart, baß id] befd]loß, am folgenben 
Worgen meinen Rrjt aufjufuchen.

Wieber kam id] an einer Gruppe Darüber, bie jum firmament auf
blickte. Jeßt blieb aud] ich ftehen unb gewahrte in ber Richtung, oon ber 
her id] kam, ben faft nöllig oerfinfterten Wonb. Auf bem Rückweg wollte 
id] ben Verlauf ber finfternis, non ber id] keinerlei Kenntnis befeffen hatte, 
mit aller Ruhe weiter oerfolgen.

Balb ftanb ich denn aud] an einem ruqigen piatì unb wartete bis ber 
Wonb aus bem Erbfchatten herausjutreten begann. Weine quälenbe 
Schwellung hatte in nichts nachgelaffen. fangfam würbe bie überaus 
glänjenbe Sichel ber nächtlichen feuchte ßd]tbar. Ber Höhepunkt bes prad]t- 
Dollen kosmifchen Schaufpiels war überfchritten. 3d] trat meinen Heimweg 
an. Überrafcht (teilte id] feft, baß Schwellung unb Schweden ebenfo plößlid], 
wie ße gekommen, fo aud] oerfd]wunben waren. Eine fofort üorgenommene 

Unterfuchung jeigte mir in meinem 5d]lunb keinerlei Reijftelien. Bie ganje 
Erfcheinung fchien mir rätfelhaft. Erft als id] bie Jeitung jur Hanb nahm, 
um über bie Wonbfinfternis nad]3ule(en, entbeckte id] ]u meiner Ber- 
blüffung, baß bas Ruftreten ber Schmerjen haargenau mit bem Beginn ber 
finfternis übereinftimmte.

Eigentlid] wunberte id] mid] ¡et]t nur über mid] felber; benn feit Jahren 
hatte id] bie Berknüpfungen beobachtet, bie 3wifd]en Wonb unb Eeben 
beftehen, fobaß bie Bermutung nahe lag, bie ganje Sd]wellungserfd]einung 
mit irgenb einem Rei] in Jufammenhang 3U bringen, bet burd] bie Ber- 
finfterung ausgelöft unb bebingt würbe.

Rn francis Bacon erinnerte id] mid], bet, bei jeber Wonbfinfternis 
ohnmächtig geworben, erft bann erwachte, wenn bie nolle Scheibe wieber 
ßd]tbar würbe. Gewiß, in meinem falle hatte bie erfte klare Sichel bereits 
genügt, um bie Unftimmigkeiten ]u beheben. 3nbeffen haben befonbers in 
früherer Jeit bie Rr]te reiche Erfahrungen über ben Einfluß ber Wonb- 
finfterniffe auf bas Befinben ber Wenfchen unb befonbers ber Franken 
gefammelt unb ein Wann wie Ramajjini berichtet oon einer finfternis im 
Jahre 1603, währenb ber ihm auffällig Diele firanke ftarben.

Rbßd]tlid] erwähne id] hier biefen alten Rrjt, weil feine Beobachtung 
mit bem Glauben bes Bolhes übereinftimmt, ber Wonbfinfterniffe mit 
bämonifchen, mit fd]äbigenben Einwirkungen jufammenbringt unb ähnliche 
Angaben aud] über bie Reumonb]eit macht.

Baß biefe nun in ber Tat beftehen, haben hernorragenbe Gelehrte 
nachgewiefen. Hier feien nur Soante Arrhenius unb Willy Helipad] genannt 
unb bie Erfahrungen erwähnt, bie ber franjößfche Rrjt Br. Graffet machte. 
Er berichtet: „Wenn ich meine ärztliche Tätigkeit in ben Jahren 1896, 1897 
unb ' 898 überfd]aue, fo muß id] feftftellen, baß id] in ben Rächten, bie um 
bie Jeit bes Reumonbes. herum liegen, Diel öfter in Rnfprud] genommen 
würbe, als in allen anberen Rächten. Biefe Statiftik ergibt ßd] gan; beutlid], 
wenn man bie jwei Tage betrachtet, bie ber fünftägigen Reriobe angehören, 
bie aus ben 5wei Tagen nor bem Reumonb, bem Tage bes Reumonbes 
felbft unb ben ]wei Tagen nachher gebilbet wirb. Wahrfcheinlid] hanbelt 
es fid] um Beränberungen in ber Rtmofphäre, bie burd] ben Reumonb 
bebingt werben unb bie wir nur nod] nicht kennen, weil unfere Ruf- 
merkfamkeit nod] nicht in biefer Rid]tung gelenkt worben ift. Vielleicht 
hanbelt es ßd] aud] um unbekannte magnetifche ober kosmifche Rus- 
ftrahlungen."

3n5wifd]en haben wir nun wieber entbeckt, baß es ßd] um jene, oon 
fof Sonne ausgehenbe unb oom Wonbe ber Erbe weiter jugeleitete 
fosmifche Strahlungen hanbelt. fange ift ber fehler begangen worben, biefe 
Abhängigkeiten einfach 3U leugnen, weil ße ßd] ber herrfchenben Theorie 
nid]t einfügen wollten. Rile an bie tatfäd]lid]en Erfcheinungen ßd] knüpfen
den Bolksüberjeugungen würben barum als Aberglaube oerfpottet. Unb 
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nodi heute pflegt ¡a aUfommerlidi währenb ber Saurengurkenjeit bie Tlach- 
rid]t burdi bie preffe jU gehen, ber Bauernglaube, ber oon einem Einfluß 
beg Wonbeg auf leben ober gar auf Wetter rebe, gehöre in bie Humpel
hammer bet wiffenfchaftlich erwiefenen Irrtümer unb werbe nur nodi 
non jenen aufrechterhalten, bie nidit alle werben.

"Demgegenüber ift feftjuftellen, baß audi innerhalb ber fachwetterhunbe 
nie bie Stimmen oerftummt ßnb, bie bem Wonbe einen beftimmenben 
Einfluß auf bao Wetter jufchrieben. Deutlicher gefügt, bie überzeugt waren, 
baß befonberg währenb ber Reumonbjeit fidi überrafchenbe Wenbungen 
jum Schlechten beobachten laffen, bie rätfelhaft erfcheinen, wobei eg bahin- 
geftellt bleiben mag, ob unb welche Einflüffe bem Wonb felbft jugefchrieben 
werben bürfen. Rur auf bie Gleichzeitigkeit hommt eg an; benn wenn ber 
Bauer auch wörtlich behauptet, bie Tleumonbjeiten ober gar ber Tleumonb 
fei ju Kegen unb Winb gefinnt, fo ift ihm ber nächtliche Begleiter eben nur 
Sinnreichen für bie Wöglidikeit eineg Wetterumfdilageg. Eg liegt bem 
Eanbmann gänjlich fern, mit feiner Behauptung etwag über ben Wonb 
unb feine Fähigkeiten augjufagen, fo wenig er etwa augfagen will, bag 
Sternbilb beg Waffermann fei naß, alfo feucht, fei mit Waffer burchtränkt, 
wenn er meint, Jupiter ftehe im naffen Waffermann. Er will bamit nur bie 
Beobaditunggtatfadie jum flusbrudr bringen, baß biefe Geftirnftellung er- 
fahrungggemäß für bie Erbe feuchte Jeiten mit ßch bringt. Unb bag ift 
richtig. 3m gleichen Sinne rebet er alfo auch nom Tleumonb. Unb nam
hafte Gelehrte haben ihm recht gegeben unb fidi non ihrer gerabe gütigen 
faditheorie nicht blinb machen laffen. So betonte fdion ber berühmte Weteo- 
rolog profeffor freybe, baß er troti aller Borßcht beg öfteren falfche Wetter- 
oorherfagen oeröffentlicht habe, beren Peinlichkeit nur baburch gemilbert 
würbe, baß bie Jehlprognofen, wie er fdireibt, „in einmütiger Kollegialität 
oon ber Wehrjahl ber Wetterbienftleiter gegeben würben", pnfchließenb 
aber hebt er heroor, er habe burch einen Jufall bemerkt, baß auffallenb 
üiel folcher „hritifdier Tage" mit beftimmten Stellungen beg Wonbeg ju- 
fammenfielen. Wörtlich fagt er, um ßch gewiffermaßen ob feiner Keherei 
bei feinen Fachgenoffen ju entfchulbigen: „Jch wehrte midi nach Kräften 
gegen biefen Gebanken, konnte ihn aber bei forgfältiger Tlachprüfung nicht 
abweifen."

Tieben heute jahlreichen Wetterkunblern fteht auch òer Wiener Weteo- 
rolog Dr. Otto Wybradi auf bem nämtidien Stanbpunkt. fluch er ßeht, 
wie wir, ben Wonb nur alg Wittier an, hai überbieg aber bie beachtliche 
Tatfache nadigewiefen, baß unter gewiffen Umftänben auch bie Häufigkeit 
ber Erbbeben „monbbebingt" ift, berart, baß um bie Reumonbjeit bie 
Bebenjahl auffallenb anfteigt. fludi hiev ift alfo ber alte Bauernglaube alg 
berechtigt aufgejeigt.

Eg muß barum ein befonberer Grunb norhanben fein, ber eg bisher 
oerhinberte, bie Behauptungen beg Bolkeg auch non ber Wiffenfchaft alt

gemein anerkannt ju fehen. Um biefe Werkwürbigkeit ju klären, müffen 
wir ein wenig augholen unb bie Sonne einbejiehen.

Entfpredienbe Unterteilungen haben nämlich ergeben, baß ber flblauf 
ber irbifdien Großwetterlage mit Borgängen auf unferem Taggeftirn gleich
läuft. Bort treten ab unb an bie fogenannten Sonnenflecken auf, beren 
Häufung in einem Rhythmus oon etwa zwölf Jahren fdiwankt. Innerhalb 
biefer Jeitfpanne treten jeweilg ein fleckenminimum unb ein Fleckenmari- 
mum auf, alfo ein Juftanb aölliger Reinheit ober bodi äußerft geringer 
Befledìung, ber gefolgt wirb non einem ftarken flnwachfen ber yiedienjahl-

Beim Bergleidi größerer Jeiträume ergibt ßch nun bie Tatfache, baß 
flechenreiche Spannen für bie Erbe feuchte, alfo nieberfriilaggreiche, flechen
arme bagegen trodiene Jahre bringen. Ju allebem wiffen wir, baß ju- 
minbeft non ben Flechen elektrifche Kräfte jur Erbe gelangen, bie in 
irgenbeiner Weife Tlieberfdiläge auglöfen können.

Wenn nun biefe Kräfte, wofür alleg fpricht, poßtioe Eabung haben, 
währenb Erbe unb Wonb negatiu ßnb, fo werben bie beiben lebten Himmelg- 
hörper, gleichfam alg wären ße Wagneten, bie fonnenftüchtigen elektrifdien 
Energien an ßch heranlenken unb teilweife auf ßch nieberjwingen.

Sofern wir nun jum Wonbe jurüchkehren unb ung Dorfteilen, baß er 
währenb feiner Unßchtbarheit, alfo jur Jeit beg Tleumonbeg, jwifdien Erbe 
unb Sonne fteht, bann muß er burch feine, bie Sonnenelehtrijität jufammen- 
raffenben Kräfte ber Erbe eine größere Wenge Elektrizität juleiten, alg ße 
ohne ihn erhalten würbe, puf Grunb unferer Boraugfehung müßte bann 
auf unferem Heimatftern in ben betreffenben Gebieten reichlicher Regen 
fallen, nebenbei würben oiele anbere Erfdieinungen ausgelöft werben, oon 
benen hier nur Gewitter unb Erbbeben genannt feien.

flug allebem geht mit ¡eher nur wünfehengwerter Klarheit heroor, baß 
bem Wonbe überhaupt keine felbftänbige Wirkung auf bag Wetter ju- 
gefchrieben werben barf, fonbern nur bie Kraft, bie Sonneneinflüße ju uet- 
änbern. Sofort wirb nun auch bie Werkwürbigkeit oerftänblich, warum 
bie Wiffenfchaft im allgemeinen bisher ben Bolhsglauben an ben Wonb als 
Wettermacher jum hinblichen Aberglauben rechnete.

Sobalb nämlich Gelehrte baran gingen, bie entfprechenben Bauern
regeln nachzuprüfen, pflegten ße, um ganj ßdier ju gehen, einen größeren 
Jeitraum, fagen wir fünfunbjwanjig Jahre, einjubejiehen. Ba mußte ßdj 
öoeh roohl erweifen laßen, ob ber Wonb einen Einfluß auf bag Wetter habe 
ober nidit. Jn biefer burch bie Theorien beftimmten Benkweife aber liegt 
ber Grunbfehler; benn bie Forfdier mifditen unbewußt, ba nach ihrer Wei- 
nung bie Sonnenflechenperioben bebeutungslog waren, zwei Sonnenflechen- 
Perioben jufammen. Sie errechneten aus Jeiten ben Burchfchnitt, ba bet 
Wonb infolge ber ganj ober teilweife fehlenben regenauslöfenben Sonnen- 
elektrijität heine Regenwirkung ausüben konnte — benn er hatte ja 
nichts, wag jur Erbe wäre weiterleiten gewefen — unb foldien, ba witk- 
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lidi Sdileditwetter 3ur Heumonb3eit ausgeloft würbe. Unb bas ift falfdi! 
Denn Da in ber Hechnung gewiffermaßen plus- unb Winuswirkungen ]u 
gleichen Teilen norhanben ßnb, mußten ße ßdi gegenfeitig aufheben unb 
eine Einflußlufigheit bes TTlonbes oortäufdien. Würbe ber Unterfucher ba- 
gegen bie Sonnenfleckenperioben in flechenreiche unb fleckenarme Spannen 
getrennt unb biefe einzeln unterfucht haben, fo mürbe er ju einem Maren 
Ergebnis, ju einer Beftätigung ber pnßcht bes Eanboolkes gekommen fein, 
bie in ihrer finnbilblichen pusbrucksweife ben Tleumonb als Schlechtwetter- 
madier bezeichnet.

Bei allebem barf auch hier nicht nergeffen roerben, baß ber Bauer 
fidi nie nach einem einzigen Bögelchen richtet, fonbern ben Gefamtbereidi 
feiner heimatlichen Tlatur beobachtet, um auf Grunb aller Erfcheinungen, 
mithin aller Abhängigkeiten, feine Haturprophetie ausjuüben. Biefe be- 
fchränkt fidi keineswegs nur auf bas Wetter, fonbern unter Berück- 
fiditigung bes TTlonbes auch auf zahllofe Einzelheiten bes täglichen Eebens.

pus ber Unjahl bisher unoerftanbener Wonbweistümer wollen wir 
nur ganz wenige ftreifen. Immerhin fei erwähnt, baß ber Bauer in manchen 
Gegenben unferes Baterlanbes mit Dollem Hecht nur bei junehmenbem 
THonbe heiratet. Bies aus bem Grunbe, weil um biefe Jeit bie Eiebesfehn- 
fudit gefteigert unb fo ber heiligfte Jweck feiner Ehe, eine balbige Tladi- 
kommenfdiaft, am fdinellften erfüllt wirb.

Bei junehmenbem THonbe pflanjt unb fät er alles, was über ber Erbe 
gebeiht, bagegen Jwiebeln, Hüben unb ßnollen, bie unter ber Oberfläche 
wach f en, bei abnehmenbem Eicht. Biefe Waßnahme ift aber kein ftarres 
Gefeti, fonbern nur eine Hegel, beren Ausnahmen wir, wo fie für uns 
wichtig finb, noch kennenlernen werben, fiurj nur will ich hier wieberholen, 
was idi in meinem Buche „puf ber führte bes Schichfals" ausführlich be- 
hanbelt habe, nämlich bie Ergebniffe, bie Bipl.-3ng. Hermann Jaeger auf 
feiner lanbwirtfdiaftlidien Berfudisftation erzielte. Er hat bei richtiger, alfo 
bem Urwiffen bes Bolkes entfpredienber "pflansjeit. Ernten erjielt, bie um 
25—30% höher lagen als bie fonft in genau ber gleichen Weife, aber ]ur 
Unjeit ausgefäten Gewächfe ergaben. Bei berartigen Unterteilungen ge
nügt es nun aber keineswegs, fidi nur banach ju richten, ob ber THonb }u- 
ober abnimmt, fonbern es fcheint audi non beftimmenber Bebeutung, in 
welchem Tierkreigjeidien unfer Begleiter fteht.

Das alles finb beachtliche Dinge, bie ben Wert bes Bauernwiffens 
jeigen. Welche Wöglichkeiten in ihm fdilummern, möge in biefem Ju- 
fammenhange noch eine kleine Gefchichte lehren, bie um fo wichtiger ift, als 
auch hier bie geniale Welteislehre Hanns Hörbigers eine entfeheibenbe Holle 
fpielt; bie Welteislehre, biefes ein3¡gfte kernbeutfehe Weltbilb, bas wegen 
feiner bem erakten unb barum toten Denken entgegengefehten Betrach
tungsart abgelehnt würbe, was bie pblehner inbeffen nicht hinberte, bie 
Hauptgebanken Hanns Hörbigers, ohne beffen Hamen auch nur 3u er

wähnen, in ihren Bereich auf3unehmen. fiurj, Dolkswiffen unb Wclteislehre 
erlaubten mir im Jahre 1926, alfo währenb eines Sonnenflechen-Wari- 
mums, ehe pmunbfen unb Hobile ihren erften Polflug antraten, auf Wunfch 
ber „Eeipjiger pbenbpoft" eine Wetteroorausfage für bie bis bahin nie 
betretenen polgebiete 3u oerfuchen. Ehe bie „Borge" abflog, lag unfere 
Dorausfage bei ber Schriftleitung in Íeip3ig oerfdiloffen in einem Umfchlag.

Währenb nun alle THeteorologen ber Welt in ber Über3eugung einig 
gingen, es könne um bie fragliche Jeit am pol kein Hebel hcrrfdien, be
tonten wir bas reichliche Dorhanbenfein oon Eisnebel unb ba5U noch bas 
fonft nirgenbs erwähnte Auftreten eines unmittelbar non ber Sonne h^r- 
kommenben Winbes. Da nun nach pnßcht ber Wetterkunbler ber Wonb 
keinerlei Einfluß auf bas Wetter hatte, warb ber Start gerabe um bie 
Heumonb3eit angcfetit. Sdion brei Tage oorher begann bas non uns er
wartete Wetter mit einem gewaltigen unb behinbernben Schneetreiben. Daß 
hier ber Wetterumfdilag fchon brei anftatt fonft 3wei Tage nor Heumonb 
eintrat, ift jebem al^u uerftänblich, ber ßdi erinnert, baß bamals bie Sonne 
mit flechen überreich oerfehen war. puf ber fahrt gab es nun weitere 
Überreichungen. Genau wie wir erwartet hatten, uereifte bas Euftfdjiff 
ftark burdi Eisnebel unb 3um Erftaunen ber mutigen forfcher kam ber 
Winb unmittelbar non ber Sonne, für uns war biefe Erfcheinung auf Grunb 
ber Welteislehre eine Selbftoerftänblidikeit unb wir fdilugen in unferer Dor
ausfage bei ber „Eeip3iger pbenbpoft" nor, ben flug berart 3U befriften, 
baß bas Euftfdiiff Sonnen-Hüd^enwinb haben unb ihn nütien konnte.

Der pol, baran fei erinnert, war üöllig unerforfcht, unb unfere Dor
ausfage bie einige, bie ben Tatfachen gerecht würbe. Die Beachtung, bie 
ihr 3uteil würbe, war bemgemäß. Dicht ein einiger Wetterkunbler, nicht 
ein einiger Euftfdiiffer hielt es für nötig, ßdi um bie Dorausfetiungen ber 
oerblüffenben Übereinftimmung auch nur im entfernteften 3U kümmern. 
Allein ber berühmte flieget Bertram erkannte ben Wert ber hier eröffneten 
Wöglichkeiten unb trat mit uns in Berbinbung. Was weiter gefchah, will 
idi Heber oerfchweigen, benn heute gilt ia bas Wort Dom Gemeinnutz bet 
üor Eigennutz geht. Eeibtragenber war leiber ber nerbienftuolle unb klar- 
ßdjtige, ber mutige flieget Bertram...

*

Haben wir auf Grunb ber eben behanbelten Eitelkeiten einen, wenn 
auch nur flüditigen Blick in bas große Gebiet getan, bas ßch als Urweis
tum um ben Wonb rankt, einen erften Blick, fo werben wir uns fagen 
müffen, baß in ihm gar manche praklifdi wichtige Einßdit befchloffen liegt. 
Wir würben Wefentliches übergehen, wenn wir nicht wenigftens noch eine 
kleine Auswahl aus ben oerbleibenben pnfehauungen treffen würben. Um 
ße aber ins Dolle Eicht 3u heben, fcheint es ratfam, auch einmal bie Gegen
feite 3u Worte kommen 3U laffen.
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Bies nicht beswegen, um ihr 3rrtümer nachsuweifen, fonbern nur 
aus bem Grunbe, hier ben Unterfdiieb recht klar unì) entfcheibenb heraus- 
juarbeiten, ber swifchen ber bisherigen Bolkskunbe unb ben hier oor- 
getragenen Gebanken befteht.

Allein bestiegen fehen roir baoon ab, Hamen su nennen. Es kommt 
auf fie nicht an. Hur bie Haltung ber Bolkskunbe-^orfchung als falche muß 
überfchaubar werben. Baß wir nur namhafte Arbeiten berückfiditigen, be- 
barf keiner fjeroorhebung.

Was fich uns ba aber offenbart, ift erfchütternb. Erfchütternb oor allem 
beswegen, weil nahezu jebe Berbinbung sur heimatlichen Tlatur unb sur 
Seele bes „Balkes" fehlt.

So behauptet ein urtümliches Bolkswort, bei Tleumonb fange bet Ber- 
(tanb su wadieln an. Hier bie einleitenben Seiten biefes Buchs aufmerkfam 
las — roir kommen fpäter auf bie bort erörterten fragen nochmals su- 
rück —, wirb bie Bichtigkeit biefer Angabe fofort begreifen.

Unfere Bolkskunbe „erklärt" inbeffen biefe Weinung ber Ahnen folgen- 
bermaßen: „Bie Bibel (Sirach 27, 12) gibt uns ben Grunb hierfür mit fol
genben Worten: „Ein Gottesfürchtiger rebel alleseit, wuc hälfam ift; ein 
Tlarr aber ift wanbeibar wie ber Wonb''." —

Tlun, es ift immerhin tröftlich, unfere alten Bauern berart bibelfeft su 
fehen. Bem Jorfcher aber, bem wir biefes Urteil entnehmen unb ber uns 
noch weitere Beifpiele für bie erftaunliche Entwurselung liefe-n wirb, ift 
kein Borwurf su machen. Bran hat er alles aufgelefen, beffen er über ben 
Wonb habhaft werben konnte, um es bann oom Schreibtifch aus su „beu
ten", anftatt einige Wonate in bie länbliriie Einfamkeit su gehen unb hier 
erft einmal su beobaditen. Alle fehler, Jrrtümer unb Wißnerftänbniffe feiner 
Borgänger hat er oerläßlich übernommen. Geforfd]t hat er nicht. Auf 
biefen fernabliegenben Gebanken praktifcher Tladiprüfung ift nämlich keiner 
feiner Bertrauensmänner, ift noch kaum je ein Bolkskunbler gekommen; 
benn es ftanb hoch felfenfeft, baß fidi unfere Ahnen ben in Sirach 27 Bers 12 
im Hachfah gefchilberten Eebensform bebenklidi näherten unb ferner, baß 
unfere Bauern — nun, bas fpricht man taktnollerweife nidit aus.

Eines aber kann fdion fetjt nicht mehr beftritten werben: Bauer unb 
Gelehrter, bas finb swei Welten; bas ift Wirklidikeit bort, hier aber ein 
Eeben in einer oorgeftellten, in einer unwirklichen Welt.

Weld]e Blüten in biefem Garten auf ber Hachtfeite bes beutfdien 
IDefens su gebeten oermögen, wirb aus btm eben herangesogenen Bau- 
ftein sur Bolkskunbe klar, wenn bie frage nach bem Einfluß bes Wonbes 
auf bie Kartoffeln behanbelt wirb. Wir hörten bereits baß auch bie Tier
kreisseichen eine bebeutfame Bolle für bas Schickfal bes Eebens fpielen. 
Unfer Bolkskunbler macht fidi nun barüber luftig, baß ber Einfluß bes 
Waffermann-Sternbilbes große, wäffrige unb leicht faulenbe, ber bes 
firebfes aber eine gehemmte Entwicklung bebingen foli. „Wir fehen fetjon 

hinreichenb," fo fchreibt ber Berfaffer, „wie audi hier reiner Anklang bes 
Hamens eine große Bebeutung gewinnt, unb können uns erfparen, mehr 
berartige Beifpiele ansuführen."

Anbers ausgebrückt, meint ber belefene forfcher mit einem unoerkenn- 
baren Seitenblick auf bie Befdiränktheit bes gläubigen Bauern, es fei für 
beffen Geifteshaltung beseichnenb, baß er harmlos genug fei, su glauben, 
es beftänbe bie Gefahr, Kartoffeln würben wäffrig, weil bas Sternbilb 
Waffermann hieße unb bie Entwicklung biefer felbfrüchte würbe beh'mbert, 
beswegen, weil bas Sternbilb ben Hamen bes Krebfes, mit feinem be
kannten Krebsgang, trüge. Es bleibt alfo nur Aberglaube, ber ben Bauern 
basu treibt, oon einer Ausfaat währenb ber betceffenben jeiten Abftanb 
SU nehmen.

Welch helles Eicht wirft biefe folgerung auf bie naturferne Benkart 
unferer jeit. Auf ben Gebanken, auch nur einmal nodi ber Herkunft ber 
Sternbilbernamen su fragen, ift ber Gelehrte nicht oerfallen. Hätte er es 
getan, wäre er wohl suminbeft nachbenklidi geworben. Benn nidit, weil 
bas betreffenbe Sternbilb Waffermann heißt, finb bie Kartoffeln wäffrig, 
fonbern weil weit über sehn jahrtaufenbe bauernbe Erfahrungen immer 
wieber lehrten, baß es bann wäffrige Erfdieinungen gab, wenn beftimmte 
Geftirne, wie etwa jupiter ober Wonb, in Sternbilbern ftanben, bie mit 
einem Sammelnamen als feuchte, als wäffrige beseichnet würben unb bie 
bann im einselnen ihre fehr finnfällige Taufe erhielten. Eines ber wäffrigen 
würbe „Waffermann" geheißen (Abb. 15).

Hier hat alfo eine Sitte ftatt, bie wir allenthalben finben.
So einfach liegen bie Binge in Wahrheit, fofern man es fertigbringt, 

bem Bogelbauer ber gelehrten Theorien, bie einem nur geftatten, geroiffer- 
maßen oon Stange su Stange su hüpfen, in Gottes weite, große, uralte unb 
fo erfchütternb fchlichte Welt su entfliehen. Bie außerorbentlidien Berbienfte, 
bie fich ùie Bolkskunbe unferer Tage burdi forgfame Sammlung sahllofet 
Einselheiten erworben hat unb wofür ihr Bank gebührt, bürfen nicht über 
bie weltfrembe unb lebensunkunbige Art hinwegtäufchen, mit ber fie bei 
ber Ausbeutung ber Bräuche, ber Bauernregeln, ber geflügelten Worte unb 
bes üermeintlichen pflansen-, Gefteins- unb Tieraberglaubens in bie 3rre 
ging. Kein Wunber; benn bie Haturforfdiung blieb ihr jebe fjilfe fchulbig 
unb bie Gefrischte aerfagte in weiteftgehenbem Waße.

]et)t aber, wo unfer Bolk ben Weg surück sum Erbe ber Ahnen ansu- 
treten beginnt, hat es ein Anrecht barauf, biefes Bermächtnis rein unb ohne 
bie fehler su erhalten, bie auf eine weitgehenbe Entwurselung unb Eanb- 
frembheit ftäbtifcher Gelehrfamkeit surücksuführen finb. Bielleicht werben 
bann auch bie beutfdien Agronomen — benn hier geht es auch um Binge 
ber fjimmelskunbe — einfehen, baß es außer ber Bictjte unb ben Bahn
weg en ber firfterne, bie einige Willionen Eichtjahre non uns entfernt ßnb, 
noch Aufgaben gibt, bie sum Huken bes verarmten beutfdien Bolkes aon 

70 71



öen Sternwarten burdi bobenftänöige Gelehrte börfliehet Herkunft ernfthaft 
nachjuprüfen ßnb.

Gebieteriith forbert unfere jeit Wänner öer Wirklichkeit. Unö falange 
auch nur ein. beutfdier THenfch oorhanben ift, öer Klänget leiöet an prbeit 
unö Brot, ift es unö muß es öie ßttlidie Pflicht öes forfdiers bleiben, feine 
auf haften öes Halbes geleiftete prbeit in öen Bienft öes Bolkes ju ftellen. 
So erhaben es auch Rin mag, bei einem aushömmlidien Gehalt Wiffenfchaft 
um öer Wiffenfchaft willen ju betreiben — firfternbaqnen Können warten; 
öer öarbenöe Beutfdie aber nicht, pile natürlichen Wöglichkeiten müffen 
genügt werben, in aller Schlichtheit, fo wie es unfere pltooröeren taten.

Es ließ He Kühl, ob öer Sirius-Begleiter fchwerer ift als Platin ober 
ob gar öer Wars bewohnt ift ober nicht — ße hatten anbere Sorgen; benn 
ihnen lag alles baran, ihre unö öie Senöung ihres Bolkes ju föröern unö 
öarum auch öie Folgerungen kennen unb nühen ju lernen, öie ßch unab
weisbar aus bem Borhanöenfein öes Wonöes für bas Eeben ergeben muß
ten; benn alles wirkt auf alles.

So waren ße öer pnßcht, bei Tleumonö, alfo bis öie erfte Sichel fichtbar 
geworben fei, keine Schlacht beginnen ju bürfen, überhaupt in biefer jeit 
nichts Entfcheibenöes ju unternehmen; benn ihnen war eben bekannt, wie 
fehr ber Wenfch in biefen Tagen in feiner Selbftbeherrfchung gehemmt, wie 
wenig er öer kühlen Überlegung fähig ift, wie leicht Öer „Berftanö ins 
Wackeln" gerät. Sie kannten aber auch öie Unbeftänöigkeit T.’s Wetters 
um biefe unö auch um bie Bollmonöjeit.

Bach biefen Erfahrungstatfachen hanöelten ße unb honöelten gut unb 
richtig. Unö nun prüfe man einmal öie Gefdßdite öes Weltkrieges ober bie 
ber politifchen Ereigniffe; man laffe öie Tragööien her polarforfchung, öer 
Ojeanüberquerungen im flugjeug*)  ober bie Kämpfe um bie höchften Gipfel 
öer Erbe oorüberjiehen. Sie alle reöen eine laute, eine erfchütternöe Sprache. 
Wieoiele Tlot unb Tränen hätten ßch erfparen laffen, wenn wir auf bas 
Weistum ber Phnen gehört unb nicht in unferer jungen Wiffenfchaft alle 
letzte unb oerläßlichfte Entfcheibung erblickt hätten. Phnungslos hat öer 
technifche Wenfch öem Gosmos Hekatomben an oermeibbaren Opfern ge
bracht, nur weil er einer Theorie juliebe öie warnenbe Stimme ber Hatur 
in ben Winö fchlug.

Ein feines Urweistums ßch bewußtes Dolfc wirb leichtfertiges pufs- 
fpielfehen koftbaren Wenfchenlebens nie unö nimmer julaffcn, befonbers 
ba es ßch in folgen fällen meift um bie Wertoollen ju hanbeln pflegt.

Über all bas ift unfere Gelehrfamkeit achtlos hinweggefdiritten, weil 
ße auf Grunb geöanklidier Borausfehungen unö einer mißbrauchten Wathe- 
matik öie Tlatur nicht fo fehen wollte ober unfähig würbe, ße überhaupt 
noch norausfeßungslos fo ju betrachten, wie ße war unb ift.

") iläfjerc« fietje mein ©er! „Auf öer fä^rie öes ßrfjirffals"; Sungborn-Serlag, garjburß.

Es muß bas mit aller Beutlidikeit enblidi einmal ausgefpror.ien werben, 
um ben Weg ju weifen, ben öie Wiffenfchaft bet jukunft oerfolgen muß, 
bie b e u t f eh e Wiffenfchaft, bieeineWiffenfchaft öesBolkes 
unb für bas Bolk 3 u fein hat. Erft oon bem tßer barjulegenben 
Stanbpunkt aus wirb bas materialiftifche Gift erkannt, bas ben Tlieber- 
gang ober auch öen Tiefftanb keineswegs etwa allein Öer beutfehen, fon- 
bern öer Wiffenfchaft überhaupt bebingte unb einen juftanb heraufbefchwor, 
öer ein erlernbares, mechanifches Wiffen mit lebensnaher Weisheit oer- 
wechfelte. Richt auf bas Wiffen, fonbern auf bie Weisheit kommt es an; 
benn Wiffen jeigt feine Befchränkung immer, wenn es auf bas natür
liche Eeben angewenbet wirb, muß feine Befchränkung bei berartigen puf- 
gaben jeigen, ba allein Weisheit, bie bereits in ßch bie Berknüpfung mit 
bem Eeben beßht, lebenbige Schwierigkeiten ju überwinben uermag*].

Hier liegt eine her Grunbaufgaben unferer jeit, bie fehr wohl erkannte, 
welch böfen Bienft uns bas ftof fliehe Benken leiftete. Es muß auf ein natür
liches Winbeftmaß befchnitten werben, um öen Weg freijugeben für jene 
an ßch burchaus nüchterne, inbeffen ber Tlatur engftens oerknüpfte Wefcns- 
art, bie wir als urbäuerlich bejeichnen. Bies fchon allein beswegen, weil 
öer entfeheibenbe Teil öes beutfehen Bolkes ein Bauernoolk ift, bas im 
Sinne einer nichtmaterialiftifdien Eebensform geleitet werben muß, wenn 
fein Blut, bas Blut ber bäuerifchen Phnen, nicht uernichtet werben foli 
auf Höften einer ftäbtifchen Bafeinsform, öie eine Gefahr für alle Bölker 
unb Kaffen bilbet.

Gerabe bas ift öer Grunb, warum wir ber bäuerlichen unb bamit her 
künftlerifchen, her naturnahen unö fomit gefunöen unb fdilichten Eebens
auffaffung unferer phnen bas Wort reöen unö ein wenig fremö jenem 
ftäbtifchen Benken gegenüberftehen, öas kunftooll aber nicht hünftlerifdi, 
bas hygienifch aber nicht gefunö, öas honfeffionell aber nicht religiös, bas 
fpnrtanifch aber nicht befdieiben, bas energifch aber nicht noli jeugenber unb 
übetjeugenber firaft, bas jeboch oft in bewunbernswerter Selbftjucht unb 
nur aus biefer Urfache lebensfähig bleibt unb in feinet an ßch fchönften unb 
herrlichften Blüte ßch als Preußentum offenbart.

pn ßch, wohlgemerkt; nicht fchlechthin. Preußifche Eigenart ift ßnn- 
bitblich in ben fchärfften farbengegenfah Schwatj unb Weiß gegoffen als 
ein jeichen öes „Entweber-Ober-Benkens", öas ftarr am menfdßich für 
richtig Befunbenen hängt unb immer nur burch Wacht bie Richtigkeit auf- 
rechtjuerhalten oermag. Hierbei barf aber nicht öas kerneble Wefen bes 
Preußentums überfehen werben, bas im abenblänbifch politifchen 
Weltganjen öen moralifchen Höhepunkt aller gegenwärtigen jioilifations- 
erfcheinungen oerkörpert.

Wenn wir oom Stanöpunkte öes Bauern aus nun audi alles anbere 
wün fehen, als urteilslos eine jeit wieber emporfteigen 5U fehen, bie ber

*) ©atieres Jielje: ,,®er ©eg ins ©nbefrefene“; ©erlag ©r. Hermann E¡tí;eníjagen( ©restati.
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bes Ur-Bauern gleicht/ fo Können roir bie pugen badi nicht oor ber Tlot- 
wenbigkeit oerfchließen, baß weber reines Preußentum noch urbäuerifdier 
Eigenbrötlerßnn eine töfung bebeuten. Dielmehr fällte im Sinne eines har- 
monifchen lebens, alfa ber Kultur, allmählich ber Kulturträger in ben 
Dorbergrunb geftellt, bie Jioilifation aber eingefchränkt werben, um fa ben 
beiben hauptfächlichften Ahnenfeelen im beutfdien Blute gerecht ju werben, 
bem magifdien unb bem technifdien Wenfdien.

Fjier wädift alfo bie forberung nach bem Wieberaufleben bes feelifehen 
Ahnenerbes, brängt fich bie nicht ju überfehenbe Botwenbigkeit auf, bem 
Weistum unferes oölkifchen fiulturmutterbobens, als ber fojialen Grunb- 
norausfehung, wieber jur Blüte ju nerhelfen unb fomit nicht ein „Entweber 
— Ober", fonbern ein oerinnerlichtes „Sowohl — als auch" aufjurichten, 
benn erft im „Sowohl — als auch" ift bie Bereitwilligkeit ju kosmifdier 
Harmonie enthalten.

Beibe, ber technifdie, ber grübelnbe unb benkenbe unb ber magifdie, 
ber fdiöpferifche, ber weife Wenfct], bet Urbauer, haben ihre Ehrenplätze 
im beutfdien phnenfaal. Wir ßnb barum Dielleicht gar nicht fo fehr ein 
germanifches, als Dielmehr ein beutfctjes Bolk unb heute eine beutfche 
Tlation; eine Tatfache, bie bas Biditerwort mit feherifcher firaft feftlpelt:

„Wir mußten ben Krieg oerlieren, um bie Tlation ju gewinnen."
Biefer pusfpruch iranj Schauweckers umfaßt alles, was je Büchtern- 

Bichtiges über bas Wefen bes gewaltiges Bingens gefchrieben nurbe, ja, 
was je über ben Weltkrieg gefchrieben werben kann. Benn es erkennt bie 
oorwiegenb benkerifchen Borausfetiungen unb Wöglichkeiten bes biefe 
Bölkerwenbe bebingenben Gefdiehens. fehtlidi finb barum audi in biefem 
Worte alle großen „tedinifchen", alfo bie germanifdien Teilungen heroor- 
gehoben, bie bem unooreingenommen Betrachtenben erkennbar werben: 
Bie Eeiftungen auf ben Gebieten ber Technik, bes Intellektes, ber firiegs- 
kunft unb ber Organifation. Tlamen wie Kant, Woltke, Wagner, fjebbel, 
Chamberlain, Eubenborff unb bie aller großen Techniker unb Erfinber treten 
oor bie Erinnerung, roährenb jenfeits biefer Benk- unb Cebensebene bie 
Schöpfungen ber beutfdien Bauernfeele auftauchen, bie neben ber eigent
lichen fanbwirtfchaft (nicht ber lanbwirtfdiaftlichen Technik unb ber 
erklügelten Boben- unb Pflanjenbehanblung) fidi in ben großen Weifen, 
in ben fiünftlern, ben geborenen fieilkunbigen unb ben meift mißoer- 
ftanbenen Wyftikern oerkörpern. Jakob Böhme, ber fauft- unb farben- 
goethe, Hans Thoma, Beethooen, Bembranbt, Schubert, Wojart, pnaftaßus 
Grün, Wöricke unb Diele, Diele anbere, bie größten Söhne ber beutfdien 
Tlation, ftehen auf. Baß biefe Wenfchenart uns mit bem fiöchften, mit 
wahrer Beligion unb fiunft beglückte, fo alfo erft bie ebelften Baufteine jur 
Geftaltung unferer Tlation lieferte — wenige fpredien baoon; benn ein 
neuer THotor, ein flugjeug, eine geiftreiche Theorie fcheinen bem Heutigen 
wichtiger. Bodi immer führt unb ftärker als je juoor, bie Technik; bie 

Technik etwa ber Erjiehung, ber Webijin, ber Bauten, bes Benins. Tech
nik, immer wieber Technik.

Aber bie fiunft, bie als Cebenskunft nicht Wille unb Gewanbtheit, 
fonbern bie Weisheit ift, bleibt bie Aufgabe Don morgen. 3h« Wurjeln hat 
fie im beutfdien Urbauerntum, im Bolkswiffen. Biefes erkannte ber äußer
liche Benker nicht an unb ba ber Urbauer in feiner Wefensart biefem 
filügler unoerftänblidi blieb, beftritt er ihm überhaupt bie Fähigkeit, 
Schöpfer non Urweistümern ju fein. Er erjeugte nur „Aberglauben." Aller 
Bolks- unb fo auch ber TTlonbglaube mußte in feinen entfcheibenben 
Einzelheiten jubem orientalifcher Herkunft fein. Seiner Art gemäß über- 
fchätite ber technifdie Wenfdj bas Greifbare; hier ben Wert ber [diriftlichen 
Überlieferungen, unb überfall bie Diel oerläßlidiere bäuerliche $orm ber 
münblichen Erbfdiaft. Barum lag ihm bas Belächeln nahe. Was follte auch 
ein naturwiffenfchaftlidi Gebilbeter mit einer Borfchrift anfangen, bie ba 
behauptete, Weiben unb Beben, bie üppigen Austrieb liefern folien, müßten 
bei junehmenbem Wonbe gefchnitten werben. Bas fchien phantaftifch; benn 
keine Baturwiffenfchaft ftütjte biefe Anficht, unb bie Erfahrungen führenber 
5orftfadileute (forftrat Eulefelb) würben toigefchwicgcn. Wie anbers aber 
würbe ber Jweifler benken, wenn er fuh gejwungen fät|E, uom Weiben- 
fchnitt ober Dom Ertrag ber Beben ju leben.

Jugegeben, baß heutige technifdie Einflüffe, baß künftlidie Büngung 
ober Berjärtelung bet Gewächfe beren natürlichen Bhythmus ähnlich geftört 
haben, wie ben bes Stäbters, fo kann an ber Biditigkeit ber urfprünglidien 
Arbeitsoorfchriften im Bereiche ber Batur nicht gejweifelt werben; benn 
alles, was Don neuem ausfchlagen, was üppig treiben foil, muß bei 
junehmenbem Wonbe gefchnitten werben.

Es fpricht nun für ben klaren Blick ber Ahnen, baß bie bisher 
erwähnten Begeln audi ihre Ausnahmen haben. So folien Erbfen, trotjbem 
ße ihre Jrüchte über ber Erbe heroorbringcn, bennodi bei abnehmenbem 
Wonbe gelegt werben, ba fie fonft jweir üppig blühen, aber wenig frucht 
bringen. Auch ber Salat wirb bei abnehmenbem Wonbe gepflanjt, ba er 
fonft ju leicht fchießt.

Unfere Boroäter waten alfo nicht fo töricht, aus bem Einfluß bes 
Wonbes auf bas Eeben ein ftarres Gefetj ju machen, fonbern ße begnügten 
ßch bamit, ihre Erfahrungen in fchlidite Begeln ju gießen.

Babei bebienten fie ßch nicht bet nüditernen, unnatürlichen, ber 
erakten, lebensfernen „Entweber-Ober-Sprache"eiher entwurjelten Benkart, 
fonbern gaben ßnnbilblid) in naturoerbunbencr pusbrucksweife wieber, 
was ße erlebten, pus bem Gefügten fdjloß jeher auf bas Bichtgefagte. 
Spradien ße alfo baoon, baß ber Storch bas fiaus oor Blitigefahr fctiütje, 
fo war bamit ganj etwas anberes gemeint als unfere Jeit oerftehen ju 
müffen glaubte, wenn ße annahm, Sreunb pbebar hätte unieren Ahnen als 
— Blißableiter gegolten. Biefe Seite bes Bolkswiffens wirb uns an 
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gegebener Stelle befchäftigen. Hier fei als näherliegenbes Beifpiel bie oiel- 
beladite Behauptung herangejogen, Dechen, auf bie ber THonb fctjeine, 
hätten bie Heigung, non ben Betten h^rabjugleiten. Das wäre natürlich 
ein recht geheimnisnoller Dorgang, ber inbeffen gar nicht fo unßnnig 
fcheint, roenn wir bebenhen, baß ber ITlonb meift nachts auf bie Betten 
fcheint unb biefe Betten bann auch einen Schläfer beherbergen. TTlonb- 
befchienene Schläfer aber pflegen unruhig }u liegen unb biefer monb- 
bebingten Unruhe bürfte wohl bas fierabgleiten ber Dechen juju- 
fchreiben fein.

Jnbeffen gibt es auch noch eine anbere THöglichheit, bie nachgeprüft 
roerben müßte. Genau fo wie bas Waffer ober bie fefte Erbhrufte (bie letzte 
bis ju 30 cm fjöhe!) flut- unb Ebbebewegungen unter bem THonbeinfluß 
ausführen, roie biefer ein jur Ebbejeit gefülltes Glas Waffer währenb ber 
flutftunben jum Überlaufen bringt, braucht es bureaus nicht als gänjlich 
unmöglich erklärt ju werben, baß ein feberbett unter bem Wonbfdiein 
irgenb welche Bewegungen ber füllung ausführt. Denhen wir bann baran, 
baß jene beim Eanboolh noch heute beliebten über bie feberhiffen gelegten 
Dechen an ber Dorberfeite weit herabhängen, nach öortbin alfo einen Jug 
ausüben, fo wäre ein flbrutfchen gar nicht fo unmöglich-

Der THonb, ob als mittler anberer hosmifcher firäfte ober als Geftirn 
fchicht uns alfo unfichtbarefflächte ju, bie ßdi fowohl an ben hier erwähnten 
Beifpielen als auch an öer Entfaltung non Blumen unb berer Duft nach
weifen laffen. Jebem Gartenlicbhaber finb ße behannt. Wahrfcheinlich ift 
barum auch öie merhwürbige THaßnahme nicht ohne jureidjenben Grunb, 
bie baju Deranlaffung wirb, Rinber, befonbers Säuglinge, nor öen THonb- 
ftrahlen ju fdiütjen.

Dies gefchah nicht nur burch ein Derbringen in bie bunhle Stube, 
fonbern auch öurch Bräuche, bie wir noch hennen lernen werben unb bie 
unfere forfchung als magifche fieil- unb Schutzmittel bezeichnet, bie inbeffen 
in ihrer reinen form mit magie fo wenig ju tun haben wie bas bei 
flutwirhung überlaufenbe Wafferglas.

pll bas unerhört reiche THonb-Erleben bes Eanbuolhes hat feinen 
Tlieberfchlag nun auch in ber fiunft gefunben, non ber wir hier nur bes 
Dolhsliebes gebenhen wollen; benn Dichtung unb Gefang finb nicht nur ein 
Spiegel ber Seele, alfo Wefenseigentümlichheiten ber Haffe, fonbern auch 
ein Hilfsmittel ber Überlieferung. Sie rühren an bie letzten Geheimniffe unb 
nerhlären in ihrem Stimmungsjauber bie Erfahrungen nieler Gefchlechter. 
Jn fdilichten Worten perborgen, haben in ihnen oölherlange Erlebniffe 
ihren Tlieberfchlag gefunben. Wer bas weiß, ju bem fpricht aus foldjen 
Eiebern weit mehr als nur bie große fiunft, ober hoch bie höctjfte fiunft; 
benn ber Gang öes fills tönt hier auf, bie heilige Sprache Gottes. So in bem 
rührenben Sauber ber lìlonbnacht, wie THatthias Claubius ihn einfing. Hie 
wirb bie beutfdie Dolhsfeele biefes Gebicht nergeffen:

?e

Der Wonb ift aufgegangen,
Die golbnen Sternlein prangen
Hm Fjimmel hell unb klar.
Der Walb fteht fdiwarj unb fchweiget 
Unb aus ben Wiefen fteiget 
Der weiße Hebel wunberbar.

Seht ihr ben ITlonb bort ftehen,
Er ift nur halb ju fehen
Unb ift hoch runb unb fchon;
So ßnb wohl manche Sachen, 
Die wir getroft belachen, 
Weil unfre Bugen ße nicht fehn.

Wir ftoljen Wenfchenhinber 
Sinb eitel arme Sünber 
Unb wiffen gar nicht Diel. 
Wir fpinnen Euftgefpinfte 
Unb fuchen Diele fi ü n ß e 
Unb Kommen weiter oon bem Siel.

So legt euch benn ihr Brüber
Jn Gottes Hamen nieber; 
fialt ift ber flbenbhaudi. 
Derfdion uns Gott mit Strafen 
Unb laß uns ruhig fcßlafen! 
Unb unfern h r a n h e n Hachborn aud]!

Diefe wenigen Derfe bes Eiebes jeigen uns THatthias Elaubius als 
Träger ber Bauetnfecle. Ewig fchon, in wenige Bilber gebannt, fteht in 
entrückter Erhabenheit ber Sauber ber THonbnacht um uns; bie Weistümer 
bes Dolhes geiftern burch ihr flimmern. Hier fpricht fiunft; fiunft in einem 
unoerlierbaren Ebelftein, bet barum auch 3um Dolhsliebe warb.

Tlichts Kann uns barum bie filuft beutlicher empfinben laffen, bie ßdi 
jwifchen bem beutfehen magifchen Wenfchen unb ber Geiftesoerfaffung bes 
materialißifchen Denhens aufgetan hat als bie Worte, bie ein Dolhs- 
hunbler bei feiner Betrachtung bes bäuerlichen Wonbglaubens für THatthias 
Elaubius unb feine Dichtung finbet, wenn er fdjreibt: „.... bas wieberum 
ift hennjeichnenb für's Dolhslieb, baß es anbäditige Gebichte, bie ben Wonb 
felbft jum Gegenftanb haben, nicht Kennt, fonbern es ßnb berartige Gebilbe 
wie ... „Der Wonb ift aufgegangen", in ihrem pufbau oollhommen 
unoolKstümlich unb als Gefellfchaftslyrih ins DolK gewanbert. ]a, wir 
hennen nom letztgenannten Gebicht ben Derfaffer, THatthias Elaubius."
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pus biefem Grunbe ftehen einige Uerfe bes Gebietes als „unoolks- 
tümlithes Gebilbe einer Gefellfdiaftslyrik" neben bem Urteil eines beutfdien 
tedinifchen TFlenfdien. Soweit waren wir gekommen. 3n falche fjänbe hatte 
bas beutfdie Bolk fein Phnenerbe jur Berwahrung gegeben, Rein Wunber, 
baß biefe prt Bolkskunbe auch Eenaus bekanntes Gebicht nur alg ein 
pbbilb phantaftifchen „Sympathiegiaubens" ju empfinben oermochte:

Wenn Schiffer nachts bas Weer befahren, 
Umhüllen ße bas Haupt genau;
Benn fpielt ber Wonb mit ihren fiaaren,

5 So färbt er ße frühzeitig grau. 
Unb bei Banbiten geht bie Runbe: 
Ein Bold], geweht im Wonbenfchein, 
Sticht eine ewig ftumme Wunbe, 
Trifft mitten burdi bas fjerj hinein. 
Unb ¡ene alten graufen Weiber, 
Bie man nicht gern genauer nennt 
Weil ihnen fonft bie bürren Eeiber 
Bas tolle Bolk ju Píche brennt; — 
Bie jieh'n auf monbbeftrahlten fiaiben, 
Unb pflücken murmelnb Gras unb Rraut, 
Woraus ju manchen jauberleiben 
Blandí bofes Tränklein wirb gebraut. 
Bergjäger, ber kein Baubfdiüh, meibet 
Ben THonb, ein Wilb im Wonbenftrahl 
Gefchoffen ober ausgeweibet, 
Berweft fo frühe noch einmal. 
Unb eine Tann, im Walb gefchlagen, 
Wenn hell ber THonb am fiimmel blinkt, 
pls THaftbaum in bas THeer getragen, 
jerbricht ber Sturm — bas Schiff uerfinht. 
Tief in ben hödjften Steyrer-Jelfen 
Renn ich Ein Börflein, wo man meint: 
Ber THonb wirb fdiulb an bidden Hälfen, 
Wenn er in einen Brunnen fcheint. 
Bon meint man auch, roenn Wonbgefunhel 
Bie Spinnerin am Hab umfpinnt 
Unb wiberglänjt oon ihrer Runkel, 
Baß ße ein Eeidienhemb gewinnt. —

Schon, was wir bisher über bie tatfächlidien THonbwirkungen hörten, 
jeigt uns, baß es ßch hier keineswegs um bie bloße bichterifdie Geftaltung 
eines hemmungslofen pberglaubens, fonbern um bie Wiebergabe echten 
Bolhsweistums hanbelt.
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pudi jene Stelle, bie oon bem Sammeln ber Giftkräuter 3U beftimmten 
Wonbjeiten hanbelt, entfpricht gewiß ben Tatfachen. Selbft bas ßnb urwelt- 
lidie Erfahrungen, wie ßch fdion baraus ergibt, baß wir biefes Wiffen bis 
in bie monblofe jeit, alfo bis in ¡ene Spanne jurückuerfolgen können, 
in ber unfer heutiger Wonb noch als felbftänbiger planet außerhalb ber 
Erbbahn um bie Sonne 30g unb bie Benus, ber pbenb- unb Worgenftern, 
noch bie Stelle bes gegenwärtigen Wonbes als Wettermacher unb als 
Erreger brr Eiebesfehnfucht einnahm. Wir haben nämlich noch im Eifenkraut, 
bas auch heute in ber Bolksheilkunbe eine Bolle fpielt unb ju ben Pflanjen 
bes Weihbufchens gehört, ein ber Benus, ober wie ße im alten Ägypten 
hieß, ber 3ßs geweihtes Gewächs por uns. Es hat einft im Brauchtum eine 
große Bolle gefpielt unb würbe non ben keltifdien Bruiben auch 3U 
kultifchen jwecken nerwenbet. Bur ]u jeiten, ba bie Benus regierte, bürfte 
es por Sonnenaufgang gefammelt werben. Wie zweckmäßig unb richtig 
biefe Borfchrift ift, wirb uns noch fehr klar werben, ebenfo aber auch, 
baß alle Einzelheiten ber Baturkulte urfprünglidie Bolksweistümer ßnb 
unb erft oon hier aus ben Weg in bie religiöfen fianblungen nahmen. Unfer 
Eifenkraut, unfere „Träne ber 3ßs" läßt uns alfo bie Bräuche bis in eine 
jahrjehntaufenbe jurückliegenbe Uroergangenheit zurückoerfolgen unb 
beweift uns, wie ungemein fein bie Phnen beobachteten.

Wenn ße alfo ber pnßdit waren, bas eine Fjeilgewächs müße bei einem 
gewißen Stanb ber Benus unb im fpäteren Berlauf ber Erbgefdiidite als 
ber Wonb sum Begleiter unferes fieimatfternes würbe, etwa bei Bollmonb, 
anbere Pflansen bei Tleumonb, biefe um bie jeit ber Sommerfonnenwenbe, 
jene um bie Tage bes frauenbreißigers (15. puguft bis 15. September), bie 
einen not Sonnenauf-, bie anberen nach Sonnenuntergang gefammelt wer
ben, fo erfcheint uns eine berartige Sitte jefit keinesfalls mehr unbegrünbet.

Beobachten wir nämlich, üaß ber Sonneneinfluß auf bie Erbe einem 
monbbebingten (unb oor Erfcheinen bes Wonbes einem oenusbebingten) 
Bhythmus folgt, fo werben wir uns auf Grunb Dreifältiger Erfahrung 
barüber klar fein, baß biefer Einfluß einmal bis jur Sommerfonnenwenbe 
alljährlich mit auffteigenbem Taggeftirn unb junehmenben Tagen anwädift, 
in feiner Stetigkeit aber bann befonbere auf ber Erbe bemerkbare Steige
rungen erfährt, wenn ber Wonb einmal 3wifdien Sonne unb unferen 
Heimatftern, bann aber audi, roenn er als Bollmonb hinter bie Erbe tritt. 
Bei jener Stellung rafft er bie pofitio gelabenen Sonneneinflüffe kraft feiner 
negatioen Eabung zufammen unb führt ße ber Erbe 3U, bei biefer aber 
fummen fidi Erb- unb Wonbkräfte auf unb jiehen aus erweitertem Umraum 
öie Sonnenwirkungen heran, ftellen überbies swifdien Erbe unb Wonb 
eine Eeitungsbrücke her.

Es ift bies eine ganj grunbfätiliche, burch Ranns Hörbiger entbechte 
Tleuerkenntnis, bie uns ben Schlüffel 3U jahllofen oolhskunblichen Bätfeln 
liefert, auch ju folchen, bie auf ben erften Blick mit biefen fragen unb
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bamit audi mit bem Wonbe gar nichts ju tun ju haben fcheinen. Es ift 
beswegen bisher auch nie gelungen, hinter bie Urfadien bes am Jreitag 
haftenben Aberglaubens ju kommen, konnte audi nicht gelingen, wenn 
felbft hier eine Tladiprüfung erfolgt wäre. Wir haben biefes Brauches 
bereits im einleitenben flbfdinitt gebucht, wollen ihn aber hier wegen feiner 
grunbfätilichen Wichtigkeit nochmals unb erfdiöpfenb behanbeln. Bisher 
begnügte man fidi bamit, biefe Dinge ju belächeln unb ben offenkunbigen 
Unfinn heroorjuheben, ber etwa in ber uns bekannten Bauernregel offen
bar wirb, bie ba behauptet:

Der Wittag bes freitag prägt oft uns ein / 
Wie künftigen Sonntag bas Wetter wirb fein.

Jeber, ber bie Dichtigkeit biefer pnfidit auch nur ein einjiges Jahr 
lang nachprüft, wirb finben, baß nichts falfdier ift als biefe Hegel. Wer 
barum aber glaubt, mit biefem Parabeftück ber ablehnenben Seite über 
ben Wert ber Bauernregeln feine Wifie machen ju können, beweift nur, 
baß ihm bie nötige Kenntnis ber Sefdiidite feines eigenen Dolkes in recht 
weitgehenbem Waße abgeht.

Wir ftehen nämlich hier wieber einmal oor einer jener fehlerquellen, 
bie wir bereits uorbem an einigen Beifpielen behanbelten.

Niemals aber hat man gewagt, bie Bauernregeln in jene Jeit jurück- 
juoerlegen, in ber nicht nur bas Jahr, fonbern auch öie Wonate unb bie 
Wochen „richtig" lagen. Daß ber Wonat einft mit bem Eaufe unteres 
Wonbes aufs engfte jufammenhing, ift ohne frage. Wonb unb Wonat 
fmb basfelbe unb bebeuten „meffen". Jeber Wonat enbete in ältefter Jeit 
mit bem Heumonb, unb begann einen Tag fpäter, alfo mit bem jungen 
Eicht. Er hatte barum eine Dauer oon runb 29 Tagen, fo baß ber Wonat 
einem Umlauf bes Trabanten um bie Erbe entfprad]. Jeber Wonat war in 
jwei Wochen oon je runb nierjehn Tagen geteilt unb jebe Woche enbete mit 
einem f ei eri age. Darum war alfa ber Tag bes Heumonbs ebenfo einer bet 
bèWèfTmonatlidien „Sonntage" wie ber Tag bes Dollmonbes. Hoch heute 
finb bei ben Tlaturoölkern Tleu- unb Dollmonb bie felbftoerftänblichen 
feiertage. Beibe fallen alfo in eine Jeit, bie im Hinblick auf bie Wetterlage 
befonbers ausgejeichnet ift.

Wir erfuhren ja bereits früher, baß befonbers um Heumonb fehr oft 
ein Wetterwechfel jum Schlechten einjutreten pflegt. Bei entfprechenben 
Dorbebingungen wirb bie nämlidie Erfcheinung auch bei Dollmonb 
beobachtet. Die üblidie Wetterregel lautet, wie wir wiffen:

Tleumonb mit Winb /
Jft ju Hegen unb Schnee gefinnt.

Dun wäre es aber oerkehrt, biefem Heim bie Behauptung entnehmen 
ju wollen, nur am Tage bes Heumonbs (ober Dollmonbs) ftänöe fdiledjtes 

Wetter ju erwarten. Immer hanbelt es ßdi bei berartigen Angaben um 
bie früher fdion behanbelte Spanne non burdifchnittlidi fünf Tagen, non 
benen jwei nor unb jwei nach bem eigentlichen Tage bes Wonbwechfels 
ju beachten’finb. Wie wir nun noch heute feftjuftellen oermögen, pflegt 
ber Umfchlag fidi norwiegenb am Wittag bes jweiten Tages oor ben 
Wonbwechfeln ju oolljiehen- Wir erfuhren nun, baß in alter Jeit bie 
Wonbwedifel immer auf feiertage fielen, auf bie Ur-Sonntage; mithin 
mußte fidi ber Wetterumfchlag an ben alten freitagen, ben Ur-freitagen, 
uolljiehen, fo baß wir erkennen, wie jutreffenb bie Bauernregel bann ift, 
wenn wir ße non ben burch öie ßalenberreformen entftanbenen Irrtümern 
unb Derfdpebungen befreien. Da heute ber Wonat mit bem Wonbumlauf 
nur nodi öen Hamen gemein hat unb jubem ftatt ber alten jwei Wochen 
beren minbeftens uier eingeführt würben, müßte unfere Hegel jeitgemäß 
etwa lauten: „Der Wittag bes jweiten Tages por ben Wonbwechfeln 
künbet uns oft bie Wetterlage ber~Wonbwe5fléítage an"*).

Das aber ift eine ungeheuer wichtige feftfteliung, beren Bebeutung bis 
in bie ferne Jukunft unferes Dolkes langt. Dabei haben wir auch öen Weg 
jur Deutung bes ganjen fidi an öen freitag knüpfenben Aberglaubens be- 
fchritten, oon bem es im Dolksweistum heißt: Am freitag foli man keine 
Arbeit unb keine Heife beginnen, ba man bann mit niel fjinbetniffen ju 
kämpfen hat.

Hier wurjelt alfo ber Aberglaube nom freitag als einem Unglücks
bringer. Der Seemann uermeibet es, am freitag auf große fahrt ju gehen, 
ber Waibmann fegt am freitag keine großen Jagben an unb auch überall 
fonft haftet bem freitag ein übler Eeumunb an. Jeber weiß bas, niemanb 
konnte es erklären, jumal bie Erfahrung lehrt, baß es ßdi hier wirklich um 
einen Aberglauben hanbelt, wenn auch niele barauf fchwören, baß gerabe 
in ihrem Eeben bet freitag ein Unglückstag fei.

Wir bagegen fehen jetjt bie wahren Tatfachen por uns. Wie mir fchon 
früher erarbeiteten, löfen bie elektrifdien Wirkungen ber Sonne, bie nom 
Wonbe (unb früher allein non ber Denusi in nerftärktem Waße ber Erbe 
jugeleitet werben, nidit nur bas fchledite Wetter aus, fonbern auch bie oer- 
fchiebenen Erfcheinungen, bie wir als Wetteroorfühligkeit jufammenfaffen.

Schon eße ber Umfchlag jum Sdilediten erfolgt, fpüren wir ihn alfo. 
Wir ßnb neroös, finb reijbar, haben einen benommenen fiopf, wir ßnb 
arbeitsunluftig; es treten Ermübungserfcheinungen auf; unfere Gefdiicklidi- 
keit ift ebenfo perminbert wie unfere Aufmerkfamkeit, wie überhaupt 
unfere geiftigen fähigkeiten. Die Ahnen fagten bann fehr richtig, um biefe 
5eit fange ber Derftanb ju wackeln an. An folchen Tagen, alfo nor allem 
währenb ber erften Hälfte bes jeweils jweiten Tages por ben Wonbwechfeln,

°) SDenn wir fjicr im allgemeinen vom jweiten Sage vor ben SRonbwetfjJeln als ben 
SDefferwetfjJeljeifen reben, Jo iff bas ein Surrfijdjniffswerf, ber Jitfj je nati) ber Sonnenbejferfung 
auf brei ober gar auf vier Sage erijöfjen tann. Cs muß eben beobachtet werben.
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finb bann alfo alle Borausfetiungen ju TTlißerfolgen unb nudi 3U Unglücken 
gegeben, pus biefem Grunbe nermieben es unfere Boroäter, befonbers um 
bie Tleumonbjeiten wichtige Entfdjlüffe ju faffen ober überhaupt etwas 
Bebeutfames ju unternehmen; benn fie wußten aus Erfahrung, baß biefe 
Spanne kein Glück brachte, weil fie felbft nicht im Bollbeßh ihrer fähig- 
heiten waren. Tloch heute trifft bas alles nicht nur im gleichen, fonbern 
wegen ber gefteigerten Gefahrsmöglichkeiten in erhöhtem TTlaße ju. Barum 
oerftehen wir jetit, warum, wie wir erfuhren, ber prjt um bie Spanne bes 
Tleumonbes oiel öfter in pnfpruch genommen wirb als fonft. Wir begreifen 
auch, warum fich an folchen Tagen bie Berkehrsunfälle häufen; warum bie 
jahl öer kriminaiiftifchen Bergehen um bie THonbwechfel junimmt; warum 
an folchen Tagen Begonnenes oft mißlingt; warum etwa in ber ñüctje über- 
rafchenb oiel jetfdilagen wirb unb — warum feiten ein Unglück allein 
kommt.

Wir taften babei allerbings nur an brr Oberfläche ber Binge unb 
müffen wenigftens hinßditlidi öer Erkrankungen etwas tiefer auf bie Ju- 
fammenhänge eingehen.

Infolge bet kosmifchen Wirkungen auf bie Heroen werben bie feinften 
flberdien jufammengejogen, ihr Burchmeffer alfo oerkleinert. Bie Burch- 
blutung wirb erfchwert unb bem fierjen eine gefteigerte prbeit jugemutet.

Behinberte Burchblutung, bie aber auch 5ur Stockung, jur g”fürditeten 
unb in jeiten ftarker kosmifcher Wirkung in erhöhtem Maße auftictenben 
Embolie ju führen oermag, ift immer befonbers günftig, ben bauernb in 
jebem fiörper oorhanbenen fjrankheitskeimen gefteigerte Möglichkeiten ju 
reicher Bermchrung ju geben, fiierju oerhilft noch weiter bie pnrcidierung 
bes Blutes mit Schlacken, bie bei kosmifchen Wirkungen befonbers kräftig 
bann gebilbet werben, wenn fdiwer oerbauliche unb eiweißreiche, ftark 
gewürjte fioft oerwenbet wirb.

Biogen fich auch im einzelnen bie Berhältniffe änbern, gruniJfätjlid] ift 
in biefen Sähen bennoch ber jufammenhang jwifdien Benus, IBonb unb 
firankheit aufgejeigt.

Es genügt überbies ju wiffen, baß man natürlidi leben muß, um ben 
kosmifchen Gefunbheitsgefahren aus bem Wege ju gehen, fjierju oerhelfen 
uns überbies nodi (ehr weife uralte Mittel, wie wir ein foldjes im Foften 
noch kennenlernen werben.

Unb wenn wir nun wiffen, baß einft als bie alte Zeitrechnung ber 
richtigen, ber monbgebunbenen Monate unb ber richtigen Wochen noch 
herrfchte, biefe monbbebingten Gefahrtage immer mit ben jweiten oor ben 
Ur-Sonntagen jufammenfielen, alfo mit unferen heutigen Freitagen, bann 
begreifen wir, wie gerabe ber freitag mit bem Schein eines Unglücks
bringers behaftet würbe. Jn ber phnenjeit war bas richtig, würbe aber 
in bem pugenblick jum Irrtum, als IBonb unb Blonat fich trennten unb 
bie Wochentage mit bem Staube bes Trabanten fdion beswegen nichts mehr 

gemein hatten, weil an Stelle ber „magifdien" jwei Wochen, beren „tedi- 
nifdie" oier traten.

Bei allebem wollen wir nicht überfehen, baß fidi öie Boroäter nach 
bem Wiffen um bie kosmifche pbhängigkeit ihres Eebens auch richteten, 
währenb wir biefe Erfdieinungen jwar kennen, fie aber in wiffenfdiaftlidien 
Büchereien oerftauben laffen ober bie Tlutianwenbung gar mit überlegener 
Gefte oon uns weifen. Bas kam mir fo recht jum Bewußtfein, als ich mich 
im Jahre 1927 auf Grunb oon entfprechenben burch Schulrat Zimmermann 
an Schülern gemachten Beobachtungen an ben betreffenben Beamten bes 
ßultusminifteriums in Berlin wanbte, weil es mir wie eine Menfchen- 
quälerei erfchien, wenn Schüler gejwungen finb, an folchen Tagen wichtige 
ßlaffenarbeiten ju fdireiben ober gar entfdieibenbe Prüfungen abjulegen. 
Ber fierr Blinifterialrat lächelte unb betonte, es fei ja fdirecklidi, berart in 
bie Zukunft fehen ju können. Hätte er bas gekonnt, fo würbe er mich 
wahrfdieinlidi nicht mit ben tröftenben Worten uerabfdiiebet haben: „Baju 
fehlen mir bie wiffenfdiaftlidien Borausfetiungen!" — Ja, bie wiffenfchaft- 
liehen Borausfetiungen! Ehe bie nicht gegeben waren, ehe nicht in Blaß 
unb johl alles wohlgeorbnet unb eingefchaditelt war, konnte nichts unter
nommen werben. Es fehlte bet wiffenfdiaftliche Beweis, mochten auch 
Butienbe oon Eehrern immer wieber bie pbhängigkeit ber Sdiülerleiftungen 
non ben kosmifchen unb bamit non ben Wcttereinflüffen feftgeftellt haben. 
Bas befagte gar nichts. Bas Eeben hatte eben nichts ju fagen; nur bie 
Wiffenfchaft entfehieb. Unb fie — fchweigt noch heute, pber bas Eeben 
rebet; es fpricht eine überbeutliche Sprache. Glüdilich barum unfere heutige 
Jugenb, bie noch erleben wirb, baß man auf ihr Eeben achtet.

Es kann hier nicht pufgabe fein, bie Folgerungen für eine berartig 
lebensfrembe Einrichtung ju jiehen, wie ße unfere Schule ift. Wir reben 
oon ber bäuerlichen Welt. Trotibem ßnb beren uralte Erfahrungen für ¡eben 
Meafchen wichtig, wenn wir uns oor pugen halten, baß jeweils bie jweiten 
Tage oor ben TBonbwechfeln in unferem Tun unb Benken beachtet werben 
füllten. Wollten wir bie Hegel für unfere Gegenwart jufdineiben, fo müßte 
ße etwa lauten:

Zwei Tage oor IBonbwechfel habe acht; 
Ber Tag hat manchem Unheil gebracht. 
Brum halte bich ruhig unb warte fünf Tage, 
Bann erft entfeheibe beine Eage.

Würben wir bas berüdifichtigen, bann blieben uns gewiß manche Ent- 
täufdiungen erfpart. Es mögen barum hier einige Beifpiele folgen, bie uns 
einbringlidier als oiele Worte bie Bebeutung bes „Ur"-Freitags jeigen.

Pm Sonntag, bem 3. Februar 1935, war Tleumonb, unb barum mußte 
öer ihm ooraufgehenbe Freitag erlauben, bie juoerläffigkeit bes Bauern- t 
miffens nadijuprüfen.

82 83



fin biefem Sonntag, bem Tleumonbtage, waren nun bie großen Sport
kampfe; war ber pustrag ber Sdiimeifterfchaft feftgefetit. Das Wetter war, 
wie bie Berichte übereinftimmenb hrroorheben, troftios. Seit freitag 
war bas hetrüdie Winterwetter umgefdilagen. Ungeheure Schneeftürme 
festen ein. Bie Sdiimeifterfdiaften mußten auf ben Wontag oerlegt werben. 
Ilie hätte biefer Befchluß auch nur in Erwägung gezogen werben können, 
wenn irgenb einer ber Wetterkunbigen felbft nur oberflächlich um bie im 
Bauernwiffen oerankerte, meift fünftägige periobe gewußt hatte, bie in 
folchen fällen bas Wetter innejuhalten pflegt. Erft am Bienstag konnte 
ein Umfchwung eintreten. Bother aber war mit einem Übergang bes 
Schnees in Hegen ju rechnen, noch um 22 Uhr Sonntag abenbs lautete ber 
Wetterfunk auf beoorftehenben Schnee. Um 22 Uhr 30 begann inbeffen 
bereits ber erwartete Hegen, fo baß auch am Hlontag bie Sdiimeifterfchaften 
nicht ausgetragen werben konnten, fonbern aufs nächfte jahr oerfchoben 
werben mußten. Genau nach Pblauf ber fünftägigen periobe würbe bie 
Witterung wieber winterlich- Bie hätten alfo bie Wettkämpfe auf einen 
Tleumonbtag gelegt werben bürfen. Wieoiele Hoffnungen würben jerftört. 
Bas aber wäre ju ertragen, wenn nicht ¡ene fünf Unglücksiage in anberer 
Hinfirijt einen erfd]ütternben Beweis für bie Phnungslofigkeit unferer Jeit 
unb bamit auch für bie Juuerläffigkeit unferer Bauernweistümer erbracht 
hätten. Reines ber jahllofen Opfer hatte eine phnung, in welche Gefahr es 
fich begab, als es trofi bes freitäglichen Wetterumfchwunges unb trotj bes 
Tleumonbes in bie Berge ber pipen 30g.

Ein Schwarm fchwerfter Schickfalsfdiläge hot in biefen Tagen nicht 
nur bie engere bayerifche Heimat, fonbern bie ganje Erbe hrimgefucht. Es 
kann hier nicht pufgabe fein, fie einjeln ju erwähnen. Bie ungeheuren 
Schneemaffen nahmen manchen Bergfahrer für immer in ihre kühlen prme. 
famine um Eawine ging nieber, gräßliches Unheil anrichtenb. Bas Schick- 
fal ber beiben Wündiener Bergwachtleute unb ber Tob ber tüchtigen jungen 
Heichswehrpatrouille finb harte Wahnjeidien für uns.

pber audi l’enfeits ber Berge — welche Fülle oon Berhängnis. Elf 
Wenfchen büßten bei einem Flugjeugunglück jwifchen Königsberg unb 
Berlin ihr Eeben ein, ein polnifches Wilitärflugjeug ftürjt ab, Schiffe gehen 
unter, riefige Bränbe wüten in Beutfchlanb, Schweben unb Englanb. pm 
Bobenfee unb in Sübafrika bebt bie Erbe, orkanartige Stürme toben auf 
See, Hochwaffer in ganj Europa, Überfälle, Worbe unb fonftige Berbrechen 
häufen fich, Straßenkämpfe in ptgier unb Heoolte in liantes, unb gleich- 
jeitig finb bie Seiten ber Jeitungen mit einer erfchreckenben jahl oon Tobes- 
anjeigen gefüllt. Unglück über Unglück. Unb babei ftütje ich wich nur auf 
bie Berichte einer einjigen jeitung unb auch nur auf ¡ene Weibungen, bie 
währenb ber fünf Gefahrtage gebracht würben. Unter ben Opfern, bie 
biefer Heumonb forberte, befinbet fich auch ein Großer, profeffor junkers. 
Es ift gewiß kein fogenannter Jufall, baß aus ben lichten Höhen, bie er 

ber Wenfchheit ju erobern mithalf, eine unfichtbare Hanb nach feinem Herren 
griff unb es ftilleftehen ließ. Schon einmal hotte biefe Honb ernftlidi an 
fein Sd]ickfal gerührt. Bas war im jahre 1927, als Röhl unb o. Rünefelb 
in einer ber gefährlidiften Jeiten ben erften Oft-Weft-Flug über ben Ojean 
mit knapper Hot ausführten. Bor bem Start hatte ich Profeffor junkers 
gewarnt, ba alle pnjeichen für Hegen- unb Sturmwetter oorlagen. 3dl 
erhielt aber bie pntwort, bie Beutfche Seewarte habe Flugwetter in pus- 
fidlt geftellt. Bie Einzelheiten biefer junädift mit jwei, bann mit einem 
Flugjeug burchgeführten gefahroollen Weifterleiftung finb noch in aller Er
innerung. pud] hier hatte bas Bauernwiffen recht behalten.

pber aud] weiterhin, wie bie Tage um ben nächften Bollmonb am 
17. Februar jeigen: ber jugfpifienflug fowie bie Ballonwettfahrt müffen 
oerfchoben werben; fchwere Eawinenunglücke am Tiebelhorn, Großglodmer, 
im Birgental, im Oetjtal, im Tennengebirge; Schneefturm in ber Tatra oer- 
hinbert bas Fis-Hennen; ber franjöfifche Eangftreckenflug fdieitert; ein 
cnglifches Flugzeug mit acht ünfaffen fliegt in Sizilien gegen eine Bergkette 
unb oerbrennt. Fürditerlidie Stürme wüten; überrafchenbes Hochwaffer 
forbert eine erhebliche pnjahl oon Wenfchenleben. Worbe bei ppenrabe, 
bei Eeipjig, in Berlin, Oberberg, Wilbenberg unb Willersborf; Streik in 
llew york; Gefängnisreoolte in Granito; gefteigerte Berkehrsunfalljahlen; 
Schiffe in Seenot. Unb bas war ber „milbere" Bollmonb.

Bie Ereigniffe um bie Februarmonbwechfel 1935 rcben eine laute, eine 
warnenbe Sprache, pber audi öer erfte Tleumonb im Wär}, am Bienstag, 
bem 5., brachte Furchtbares in feinem Gefolge. Ber Tob Rans Schemms 
ift in aller Erinnerung, pm barauf folgenben Bollmonb, ber wieber bie 
hier gegebenen Rinweife coll betätigte, ftarb Prof. Buisberg. pngefchts 
biefer Tatfachen rufe ich barum alle jene auf, bie Berantwortung für bas 
Sdiickfal anberer tragen. Benn wer jefrjt eine Buchprüfung oornimmt, fei 
es in ben Werken unferer großen Forfchungsteifenben, fei es in ben Be- 
richten über ben Rumpf um ben Himalaya, fei es irgenbwo fonft, ber wirb 
ergriffen oor ber Tatfache ftehen, wie unenblich oiel hätte an Unglüdien 
oermieben werben hönnen, wenn wir ber Weisheit unferer Phnen gefolgt 
mären. Jch rufe auf; benn es geht um bas Eeben beutfdier Bolhsgenoffen. 
pd-jtet bes Ur-Freitages! Bas wäre bie fehr nüchterne lluhanwenbung ur- 
oäterlichen „pberglaubens".

Boch noch eine weitere monbbebingte Seite weift ber Freitagsjauber 
auf. Es mutet borii höchft eigenartig an ju fehen, baß ber Freitag neben 
feiner üblen Bebeutung auch als ein ausgefprochener Glüchstag gilt. 3n 
oerfchiebenen Gebieten Beutfchlanbs wirb nämlich faft ausfchließlich an 
Freitagen geheiratet. Fragt man nadi bem Grunbe, fo erfährt man, biefer 
Tag fei boch öer norbifdien Göttermutter, ber Frigg ober Frija, ber Wutter 
ber Wütter, bem oerhlärten Frauentum überhaupt geweiht, jener Göttin, 
non ber auch öer Rinberfegen abhing. Barum fchließe man an Friggtagen 



bie Ehen. — "Das aber ift keine Erklärung; benn es bleibt bunkel, warum 
gerabe ber jweite Tag oor bem Sonntag ber frigg heilig ift.

puch hier aber wirb uns bie Erklärung nicht fdiwer. Wir müffen nur 
wieber jur reinen Tlatur jurückkehren unb bie Äußerungen bes Eebens ju 
uns fpredien laffen. Dann entbecken wir, baß nicht nur bas Wetter unb 
bas allgemeine burch bie Wetteroorfühligkeit beftimmte Befinben bes 
Tlienfchen non ben Sonnen- unb bamit non ben Wonbeinflüffen abhängig 
ift, fonbern, baß auch noch anbere Seiten unferes Wefens beeinbruckt werben.

Jene firäfte nämlich, bie bie Großwetterlage beftimmen unb bie auch 
bie Erfdieinungen ber Wetteroorfühligkeit auslöfen, laffen gleichzeitig bie 
heilige Sinfonie ber Eiebesfehnfucht aufklingen. Uralt ift biefes Wiffen 
unb es beftätigt fidi heute wie einft; benn immer bann, wenn ber Tleumonb 
kurj beoorfteht, erblüht bie Sehnfucht, um kurje Jeit nach bem Tleumonb 
für wenige Tage abjuklingen, bie ber Bauer früher ben „Raiten Wonb" 
nannte. Dann aber regt ße fidi wieber bis jum Dollmonb, nach beffen Ein
treten fie in normalen Jeiten in ber Stille bes finkenben Eichtes oerftrömt.

Pm brängenbften aber ift fie gewöhnlich am jweiten Tage oor Deu- 
monb, an jenem Tage, ber uns als Unglücksbringer bereits oefdiäftigt hat. 
Darum wirb, foweit bie Eiebe in Betracht kommt, ein Glücks- aus bem 
Unheiltag.

Wie kein anberer war er geeignet, als günftigfter Termin für Ehe- 
fchließungen ju gelten unb ju bienen, bamit beren höchftes unb heiligftes 
Jiel, nämlich eine balbige Dachkommenfchaft, erreicht würbe. Das war ber 
hehrfte Sinn ber Bauernehe unb er ift es noch heute; benn ohne gefunbe 
unb reiche Tlndikommenfchaft konnte unb kann kein natürlich bewirt- 
fdiafteter Bauernhof gebeihen. Daß babei Diehfdies Weinung „nicht fort 
follft bu bid] pflanjen, fonbern hinauf" bereits in älteften Jeiten Geltung 
hatte, foli hier nur angemerkt werben.

Wenn aber heute an Jreitagen geheiratet wirb, fo ift bas ein oöllig 
oeräußerliditer Brauch ohne ben eblen unb ben förberfamen Sinn, ben einft 
jene Einßchten jur Sitte formten. Dicht um ben freitag, fonbern um ben 
wahren friggtag, ben Ur-freitag, um ben jweiten Tag hauptfächlich oor 
bem Dollmonb hanbelt es fidi- Er füllte jum Wohle bes gefamten beutfdien 
Dolkes im fireife bes abligften aller Berufe, im fireife bes Bauern, wieber 
jur Einführung gelangen; benn hier geht es um mehr als um bie bloße 
Erhaltung oon Bauernhöfen ober Eanbwirtsfnmilien, hier geht es um bas 
höchfte menfchlidie Gut, hier geht es um bie fiultur, bie, wie ich uerfuchte 
in meinem „Dermächtnis" ju jeigen, nicht unb niemals oom Stäbter, nicht 
oom Techniker ober Erfinber, nicht oom firieger, fiaufmann ober Denker, 
fonbern immer unb ausfchließlich oom Bauern, ju bem fiünftler unb Weife 
gehören, burch bie Jahrtaufenbe getragen unb heroorgebradit würbe.

Ein beutfdies fiulturoolk, ein erboerwurjeltes, jufriebenes unb ge- 
funbes beutfdies Dolk wollen, hrißt bas bäuerliche Blut ausbreiten, 

heißt oon neuem bie n a t ü r I i eh e n Dorbebingungen eines natürlichen 
unb hrimatgebunbenen Eebens förbern; alfo ben Deichtum bes Dolks- 
wiffens jenem Stanbe oon neuem jur Derfügung (teilen, für ben allein 
biefes Erbe ber phnen oerwenbbar ift, für ben Bauern.

Wer Deutfchlanb fagt unb nicht oor allem bamit ben beutfdien Bauern 
meint, weiß nichts um bie Seele unferes Dolkes unb nichts um ben eigent
lichen Wert feiner Senbung. Sein ober Dichtfein beffen, was am Deutfchen 
groß unb oon Dauer ift, hängt oon ber Erkenntnis biefes Wefentlidiften ab. 
fjier wirb bas Weistum bes Dolkes jum Schickfal ber Dation. Dirgcnbs 
fonftwo wirb es entfehieben, enbgiltig entfehieben werben. Wehr als Tragik, 
Schickfal ift es, wenn aus bem pbergluuben nun enblidi nach jahrtaufenbe- 
langem Schlummer ber unerfdiütterliche Glaube an bie Wöglidikeit beutfdier 
Dauer auf ber Welt wädift. Um einen wiebererftanbenen Glauben hanbelt 
cs fidi; benn unfere großen Phnen in ber Blütejeit ihrer fjodikultur lebten 
biefem Glauben, ber ba befagt: Eebe in Eintracht mit bem Gang ber Welt, 
mit ben Dotwenbigkeiten beiner heimatlichen Datur, bann lebft bu richtig, 
bann lebft bu gefunb,bann lebft bu im Sinne bes großen, bes allmächtigen, 
bes unfiditbaren unb unbekannten Gottes. Diefe Weltmacht, bie über allem 
thront, mußt bu in Befdieibenheit oerehren, nicht aber ben Göhenbilbern 
bienen, bie eine entwurjelte TTlenfdiheit jur Geißel ber Derirrten, ber Ent- 
wurjelten unb bamit ber Schwachen machte. Die ße fetjuf, ebenfo wie ße 
einft frija jur Göttin wanbeite, bie hoch, wie uns bie Betrachtung bes 
freitagsaberglaubens bewies, urfprünglidi gar nichts anberes war als ber 
finnbilbliche Dame für jene unbekannten aus bem fiosmos, oom Rimmel 
kommenben liebeerwedienben firäfte. frigg war nur ein Symbol jener ge
heimen, Wacht, bie wie eine Wutter fegnenb ihre fjanb über bie Jukunft 
einer jungen Familie hielt, bie als Fjeimßppe, als Sippe unb Sippengemein- 
fchaft erfte Dorbebingung eines kräftigen unb bobenftänbigen Dolhes war. 
Erft fpäter, währenb bie Eoslöfung oon ber heimatiictien Scholle oor fidi 
ging, wanbeite ßch bas eble Sinnbilb in bie oeräußerlichte einer anbetungs- 
bebürftigen Göttin. Unb ber ehebem biefer göttlichen firaft geweihte Tag, 
ber jeweils jweite oor ben Heu- unb Dollmonbfeften, blieb, wieber rein 
äußerlich, am Jreitag hängen unb würbe nach ber Trennung bes Wonats 
oom Wonblauf Deranlaffung ju einer an ßdi belanglofen Sitte.

pudi hier ober kann bas Wißoerftanbene jetit, wenn ber beutfehe 
Bauer will, in richtiger Jorm oon neuem jum förberfamen unb heiligen 
Braudi werben.

pbgrunbtief, bas ahnen wir fdion jetit, ift bas Eeben mit bem Welt
all oerbunben. Wir fpredien heute mit Bejug auf biefe kosmifchen Einflüffe 
oon elektrischen firäften unb wiffen hoch gar nicht, was Elektrijität ift; 
wir geben ben Erfdieinungen alfo einen Damen genau fo, wie bie Phnen 
in weit feinerer Weife aus biefem Sammelbegriff bas h^raushoben, was 
für Eiebe unb Dachkommenfchaft wichtig wor unb was ße mit Vrigg be
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Zeichneten. Wir müffen uns mit bem bürftigen "Flamen Elektrizität be
gnügen, in ber wir bie puslöferin ber Wetter, ber Borfühligkeit unb ber 
Eiebesfehnfucht fehen. Jn all ben hier behanbelten fällen ift es oorwiegenb 
bie Sonnenelektcijität, bie wir nerantwortlidi machen bürfen. Sie wirb uns 
noch weitere Bienfte leiften.

Bereits bei Betrachtung ber Hauhnächte erfuhren wir non ben geheim- 
nisoollen Erbftrahlen, bie mit bem Gang ber Sonne an Stärke zu- unb ab
nehmen, unb wir wollen nun hinzufügen, baß auch um öie TTionbwechfel- 
Zeiten unb immer bann, wenn ein Sonnenfleck befonbers ftarh auf bie Erbe 
wirkt, biefe Bobenftrahlung gefteigert wirb.

Es ift nun im höchsten Grabe merkwürbig, baß zuminbeft wohl ber 
weitaus größte Teil aller fjeil- unb aller oermeintlicher Jauberpflanzen, baß 
wohl aber alle Giftgewächfe an Stellen ftehen, bie erhöhte Erbftrahlung auf
weifen, bort alfo, wo bie Wünfchelrute fct]lägt. Wit bem Augenblick, in bem 
wir berartige Heilkräuter an Orte oerpflanzen, bie oon Erbftrahlen frei 
ßnb, änbern fie junächft einmal ihr Äußeres, uorausgefeht, baß ße über
haupt gebeihen. Baß bies keineswegs immer ber fall ift, läßt fich mit bem 

Jingerhut fehr fdjön nachweifen, infonbers, wenn er ausge|ät wirb. Bann 
pflegen nur bort pflanzen aufzugehen, wo ßch Erbftrahlen finben. Babei 
aber zeigt ßch, baß bie einzelnen fingerhutarten ßch nicht uollkommen 
gleichmäßig uerhalten.

Bringen wir ftrahlenliebenbe Gewächfe an ftrahlenfreie Orte, b'.nn ner- 
lieren ße balb ihr üppiges pusfehen. Sie fcheinen zu kränkeln. Jhr ge
faulter Wefensausbruck wirb uerwafchen. Benn bas für ¡eben leiblich £mp- 
finbfamen mühelos merkbare pbfchreckenbe ihrer äußeren färbung unb 
Geftalt wirb gemilbert. Baß fjanb in Fjanb bamit, um oom mebijinifdien 
Stanbpunkt aus zu fpredien, gleichzeitig auch her Gehalt an wirkfamen 
Stoffen abnimmt, haben unfere phnen längft gewußt. Biefe Kenntnis geriet 
aber in Bergeffentjeit, zuminbeft für ben Stäbter, feit bem Einbringen jener 
römifchen Wiffionare, bie als fiinber einer fdiwerkranken izultur, mithin 
als Träger einer Fjochzioilifation, reichlich naturentfrembet, bamit begannen, 
Heilpflanzen wahllos in ihren Rloftergärten zu ziehen, puf biefem Wege oer- 
loren bie przneipflanzen an heilwert, mußten beswegen an Wirkfamkeit 
im mebizinifchen Sinne oerlieren, weil ihre peilftoffe, wie wir heute fehen, 
Schuhmittel gegen ben fdiäbigenben Einfluß ber Erbftrahlen ßnb unb bort, 
wo ße nicht mehr benötigt werben, auch abnehmen. Spätere, non ber Wiffen- 
fdiaft angeftellte Prüfungen über bie Bebeutung ber pflanzlichen Bolks- 
heilmittel, bie an künftlich gezogenen Gewächfen norgenommen würben, 
mußten baher zwangsläufig zu unbefriebigenben Ergebniffen führen. Bie 
forfdiung kam barum auch zu einer ablehnenben Haltung. Bies nicht, 
weil bie Unterfudiungen etwa flüchtig ober unzureichenb an fidi ausgeführt 
worben wären, fonbern weil unfere Wiffenfdiaft bort nerfagen mußte, wo 
ße ßch mit ben fragen bes Eebens befaßte, allein, weil ße bie natürlichen 

Bebingungen bes Eebens nicht in genügenbem Blaße kannte. Wct um biefe 
Tatfachen nicht wußte, bem erfdpen es kaum glaublich/ üaß Dorausfetjungs- 
lofe forfdier, wie etwa profeffor fiobert-Boftoch, bei umfangreichen Ber- 
gleidisprüfungen zwifdien bem Heilwert wilb gefammelter Heügewächfe unb 
ben fo überaus gepriefenen künftlich in ber Betörte hergeftellten prznei- 
ftoffen ben natürlichen pflanzlichen Heilmitteln immer wieber ben Borzug 
geben mußten, pus biefen Tatfachen hat unfere Wiffenfchaft aber nichts ge
lernt. Statt bas im oolkswirtfdiaftlichen unb oolksgefunbheitlidien Sinne 
hodiwichtige Sammeln heimifcher Heilkräuter zu förbern, würben biefe 
Büttel nach wie oor oerfpottet, teure auslänbifdie Brogen eingeführt unb 
oor allem, bank einer rückßditslofen unb nur ben Berbienft im puge be- 
haltenben Werbung diemifch-pharmazeutifcher Jnbuftrien, bie chemifdicnHeil
mittel bevorzugt unb bemEeibenben aufgebrängt.Wer mit heimifdienprznei- 
pflanzen arbeitete, lief Gefahr, in ben Buf eines ßurpfufchers zu kommen.

Beuerbings wirb nun auch wieber in Beutfdilanb bas pflanzenfammeln 
betrieben. Solange aber nicht bie alten Sammelzeiten berückßditigt werben, 
kann bie pusbeute an wirkfamen Brogen kaum beliebigen, benn nur was 
Zur rechten Jeit gefammelt wirb, ift gut.

Jegt aber wirb unwiberleglich klar, welchen Weg wir ju gehen haben 
unb welche Blaßnahmen ergriffen werben müffen, um bie Fjailfdiähe unferer 
Heimat wieber zum Beftanb jeber Hausapotheke ju machen. Ber Wiber- 
fprudi gewiffer prztekreife ift belanglos; benn es kommt nicht auf bie 
Erhaltung eines fraglos überoölkerten Berufsftanbes, fonbern auf bas 
Wohl bes Bo Ikes' an. Wen fein ärztlidie^Berantwortungsgefühl hierbei 
befchwert, ber fchlage bodi oor, bie wunberbare dpneßfehe Sitte auch bei 
uns einzuführen, nach ber jebe Familie ihren Hausarzt hat, ber aber nur 
falange ein laufenbes Honorar erhält, als alle Glieber ber feiner ärztlichen 
Sorge anoertrauten familie ßch befter Gefunbheit erfreuen. Tritt aber 
firankheit auf, bann trägt er eine Sdiulb unb hat barum keinen pnfprudi 
auf Entlohnung, falange nicht, bis nicht uöllige Gefunbheit jurückgekehrt ift.

puf ber anberen Seite wirb eine fachgemäße Heilpflanzen-Sammel- 
tätigkeit nielen Brot geben. Bur muß bas alte Wiffen um bie natürlichen 
Bebingungen wieber im Bolke erweckt werben. Bur Wilbpflanzen ober 
unter natürlichen Bebingungen gezogene Gewächfe Rönnen non Wert fein. 
Baju aber kommt noch bie Jeit bes Sammelns. Wie bit Boroäter angaben 
— unb bas ift ber Grunb, weswegen wir an biefer Stelle uns mit ben 
Heilkräutern befchäftigen müffen —, fpielt hierbei ber Stanb bes Blonbes 
unb ber Sonne eine ausfdilaggebenbe Bolle. Bie eine Pflanze mußte bei 
Beu-, bie anbere bei Bollmonb, biefe bei pufgang ber Benus unb ohne, baß 
ber THonb am Himmel ftanb, jene bei zunehmenbem ober eine anbete bei 
abnehmenbem IBonbe gefammelt werben. Hier war bie Jeit um bie Sommer
fonnenwenbe, alfo um ben 21. Juni, bort bie um ben frauenbreißiger, alfo 
in ber Spanne zwifdien 15. puguft unb 15. September, oorgefchrieben. puch 
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anbere Jeiten toaren wichtig. Immer behauptete bag Bolk, nur unter ben 
ermähnten Bebingungen fei mit einem fiöchftmaß beg betreffenben Ge- 
rüächfes an Wirkfamkeit ju rechnen. Bieg alles mit nollem "Recht.

fluch úi¿ myftifdi-magifdi anmutenbe Borfchrift, beftimmte Pflanzen 
müßten über fireujroege getragen ober bort gefammelt roerben, an Orten 
alfo, bie immer mit fieren unb geheimnigoollen Wefen in Berbinbung ge
bracht rourben, ift keineswegs flusfluß einer tollgeroorbenen Einbilbungg- 
kraft, fonbern entfpricht oollauf ben tatfädilichen Hotwenbigkeiten.

Bieg aug bem Grunbe, weil bie alten Wege einft aug Wilbwechfeln ent- 
ftanben, bie burch Urwälber führten unb nur an jenen Stellen angelegt 
roerben konnten, an benen bag fonft überall üppig gebeihenbe Unterholj 
licht roar unb auch hoher Baumrouchg fehlte. Berartige natürliche .Lich
tungen roerben aber immer bort angetroffen, roo Einien hinjiehen, über 
benen bag magifche Heis ausfctjlägt, bie alfo „beftrahlt" ßnb. firemen fich 
jwei folcher Streifen, bann coirò ber Schnittpunkt beiber Streifen befonberg 
ftarke Erbkräfte entfenben. Bie Hute wirb befonberg kräftig beeinflußt 
werben. Jahrhunberte ober Jahrtaufenbe fpäter ßnb bann bie Urwälber 
gerobet; flcker unb Wiefen, Weiben unb Triften ßnb alg fiulturfteppe an 
ihre Stelle getreten, flut etwag ift geblieben: Bie einftigen Wilbwechfel, 
bie 3U Wegen geworben finb; benn auf ben nämlichen Pfaben, ben einftigen 
Eichtungen, brang ber frühmenfch in bie Wilbniffe ein. Biele folcher Wege 
ßnb noch h^ute erhalten unb erlauben ung bie einfache TladjprüSng, baß 
an ben iireujunggftellen befonberg gefteigerte Erbftrahlen wirkfam ßnb, unb 
baß auch heute nodi bort gewiffe Pflanjen befonberg gut gebeihen.

fiommen ju biefen an fidi fdion oorhanbenen ßräften bie burdi Sonnen
ober Hlonbftanb bebingten Bestärkungen, bie, wie ung bereits felbftoer- 
ftänblicfr], 3U einer Steigerung ber gegen bie Strahlungen fchütienben Gift
ober fonftigen fieilftoffe naturnotwenbig führen müffen, bann wirb eg nie- 
manben mehr erftaunen, bie fllten forbern 3U hören, bie pflogen währenb 
einer Tleu- ober Bollmonbnacht, oor Sonnenaufgang, währenb ber Sommer- 
fonnenwenbe ober in jener merkwürbigen Jeit beg Jrauenbreißigerg 3U 
fammeln, über ben wir noch gar mandieg erfahren werben.

flug bem magifdien Tun ber flhnen wirb auf biefe Weife eine gar ein
fache Selbftuerftänblichkeit.

ITIerkwürb’g mag nur bie bei berartigen Borfdiriften oft wieber- 
kehrenbe Behauptung fcheinen, man könne befonberg an ben fireu3wegen 
bag Grufeln lernen. Wenn oon berartigen Bingen gefprochen wirb, fo ßnb 
immer gefunbe unb natürlich lebenbe Wenfchen gemeint, bei benen bag 
Empfinbungguermögen nicht, wie faft bei allen Stäbtern, burch Jioilifations- 
einflüffe geftört ift.

Eg wäre ein Eeichteg, folche Grufelorte namhaft 3U machen, faft jeber 
hat Berartigeg erlebt, meift aber, ohne ßch über bie Beranlaffung Gebanken 
3u machen. Jch kenne einen Weg, ber burdi einfamen Bufdi, Biehweiben 

unb fdjweigenbe fiaibe führt unb bet eine äußerlich burdi nichts gekenn- 
3eidinete Steile beßht, an ber nicht nur jeber bag Grufeln bekam, fonbern 
an bem felbft fiunbe alle flnseichen beg Unbehageng bis 5um ßdi fträuben- 
ben fiaar erkennen ließen. Be3eichnenb war, baß gerabe an jener Stelle 
allherbftlich bie Jugoögel in Schwärmen nächtigten, obwohl uom Stanb- 
punkt beg Wenfchen aug gefehen, bie Umgebung weit beffere fiorftpläfie 
beßht. fluch hier aber hanbelt eg ßdi um bag Borhanbenfein einer aus- 
nehmenb ftarken Strahlung.

Bieg alleg 3U erwähnen, war nötig, um auf einen weiteren, allerbings 
jüngeren Braudi hin3uweifen. Tlicht nur an fireu3wegen, fonbern auch auf 
Galgenhügeln fällten befonberg wirkfame pflanjen wachfen. fluch öiefe Be
hauptung ift nicht erfunben, fonbern geht auf bie bisher nicht nollkommen 
geklärte Erfdieinung 3utück, baß alle bigher unterfuditen altgermanifdien 
Rultpläfie an Stellen liegen, bie Hutenausfchlag aufweifen. Unb biefe einft 
heiligen plätte würben oon ben ctjiiftlichen Bekehrern abßditlidi alg bem 
Teufel auggeliefert beseidinet, 3U profanften Jwecken oerwenbet ober aber 
mit diriftlidien ßapellen bort oerfehen, wo bag Bolk untrennbar an feiner 
heiligen Stelle hing. Gefdiickt ergriff man alfo jene Waßnahme, bie für 
ben betreffenben fall 3weckbienlidi fchien.

So kam eg, baß einft wichtige fiultplähe 3U Galgenbergen herab- 
gewürbigt würben, immer aber Orte waren, bie eine erhöhte Erbftrahlung 
befaßen. Gan3 jenfeitg aller fiinrichtungen wudifen hier eben oon jeher 
beftimmte ftrahlunggliebenbe fieilpflansen, bie übrigens fpäter bann mit 
Totenfchäbeln unb Totengebein in Berbinbung gebracht würben; mit welchem 
Hecht, oermag hier nicht entfdpeben 3U werben. Jebenfallg beßhen Skelett
teile fehr ftarke Strahlung.

So uiel aber ift erkennbar, baß bie Galgenplähe geeignete Borbebin- 
gungen für bag Gebeihen beftimmter fieilpflan3en aufwiefen. Unb biefe 
Gewächfe, beren fieilftoffe boch natürliche Schutzmittel gegen bie Strati- - 
lungen, alfo Sicherungen für bas Wohlergehen ber Pfaden felbft waren, 
mußten ßch naturgemäß bann anreichern, wenn bie Stärke ber Strahlung 
anftieg, alfo etwa um bie Tleu- ober Bollmonb3eit, um bie Jeit ber Sommer- 
fonnenwenbe unb bie ftrahlenreiche Spanne um Witte fluguft, 3ur Jeit bes 
frauenbreißigers. fiein Wunber alfo, wenn beftimmte pflanzen an Galgen
bergen in bunkelfter Heumonbnacht gefammelt werben follten. Bag ift alles 
anbere als fierenglauben; es ift oielmehr ber flusfluß tiefer Tlaturkennt- 
niffe, beren flnwenbung höchften Eebenswert beßht.

Beutlich ift babei auch geworben, baß biefes Wiffen, wie alles Eeben 
felbft, bas burch taufenb unb abertaufenb fäben wirkenb mit feiner Um
welt oerknüpft ift, um oon allen Seiten wieber im Strome beg Gefdiehens 
beeinflußt unb 3U unaufhörlicher Antwort ge3wungen 3U werben —, baß 
biefes Urwiffen nicht in Paragraphen behanbelt, fonbern nur in feinet leben- 
bigen Wechselwirkung als Gefamtheit erfaßt werben kann.
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nur [□ roödift (tatt eines langweiligen fianons toter Gefetje bas blut- 
nolle Erlebnis, wie es in ben frühen Enkeln unferer Ahnen an ber ewigen 
fatte ber Tage aus Erfahrung unb aus ben Ratfcßlägen ber piten jum 
unnerlierbareu Weistum auffproß.

Jmmer wieber muß betont werben, baß es fidi hier nicht um fefte Ge- 
fetie hanbelt, wie es jene Annahmen ber im Abfterben begriffenen erahten 
unb (omit mathematifchen Wiffenfchaft non geftern jü fein fdiienen, fonbern 
um ein Keg eigut, bas immer bas Wohl bes Ganjen im Böhmen einer ßtt- 
lid]en Weltorbnung jur Aufgabe — nicht jum fielet — hat; benn es fet]t 
Weisheit Daraus, alfo bie Fähigkeit, bem Eeben gewachfen ju fein, im 
Gegenfah jur bloßen Gelehrfamkeit, bie immer bas Wohl Einzelner im 
Rahmen einer erklügelten moral jum Jiele — nicht jur Aufgabe! — hat; 
benn fie feht nur fleiß ooraus, alfo bie Fähigkeit, ben Bingen gewachfen 
ju fein, nicht bem Eeben.

Bas jeigt fidi auch an ben bereits im allgemeinen behanbelten Regeln, 
oon benen es jwei Arten gibt, bie fidi beibe oorwiegenb auf bie Boraus- 
fage bes Wetters bejiehen; bie einen auf hurje Triften, hödiftens brei Tage 
umfaffenb, unb grunbfät]lid], foweit bie natürlichen Umftänbe es erlauben, 
immer anwenbbar, bie anberen, langfriftige Borausfagen ermogliehenb, 
aber nur oon ganj beftimmten Taggruppen aus benützbar. Biefe letzte Gat
tung nennen wir Eostagsregeln.

Jn bem norliegenben Buche oerjiditen wir abfichtlidi auf jebe formel
hafte Trennung, behanbeln Dielmehr bie einen wie bie anberen an jener 
Stelle, an ber fie nicht nur an fidi wichtig, fonbern für eine weitere Beu
tung bes Wefens allen Urweistums oertiefenb ober erweiternb fcheinen. 
Es muß uns babei aber immer gegenwärtig bleiben, wollen wir aus ben 
hier gegebenen Anregungen Ruhen jiehen, baß bie Regeln teils fich auf 
ben Gang ber Sonne, teils auf ben bes Wonbes, teils auf ben ber Benus 
bejiehen. Bas gilt für beibe Regelarten. So waren bie Eostagsregeln ber 
Rauhnächte nicht allein fonnengebunbene Beifpiele für eine weitaus- 
fchauenbe Tlaturprophetie, fonbern ße haben uns in unbekanntes, weil 
üergeffenes Eanb geführt, währenb bie einfache Regel Don ben Bienen, 
bie morgens nicht auf bie flucht wollen, als ein fd]lid|tes Beifpiel für bie 
form kurjfriftiger Regeln, aber auch als ein Beweis für bie treue Beob
achtungsgabe bes naturoerwurjelten Wenfdien unb feiner Berläßlid]keit 
abgab, babei aber jeigte, baß bie Überjeugung ber Wiffenfchaft, infonber- 
heit ber Bolkskunbe abwegig ift, wenn fie ßd] etwa ju folgenbem Urteil 
über ben bäuerlichen, ben natürlichen Wenfdien genötigt fühlt:

„Ber Wonb mit feinem nächtlichen Eicht, bas alle Binge ihrer wirk
lichen färben entkleibet unb fie in ein heller ober bunhleres Silbergrau 
hüllt, fein flimmern, fein Schweben unb Weben, bas halb bas ferne nah 
unb bas Rahe fern erfdieinen läßt, wirb für einen naturnerwad]- 
fenen Wenfdien unwillkürlich jum Üerführer unb Berleumber. Jn 

feinem Eidjte erblickt er, wenn er über eine Wiefe ober burch einen Walb 
geht, bie tanjenben Geifter, wie ße leicht unb befdiwingt über bie Blumen 
bahingleiten, ßeht bie finfternis, wie Goethe es nennt, „mit hunbert fdiwar- 
jen Rugen" aus bem Gefträuch blicken, ßeht, weil ein Rebelhaudi meift bie 
Bollmonbnächte burchjieht, Binge, bie bei Tage in Ruhe liegen, gleichfam in 
Wanbel unb Bewegung begriffen. AU bies, was ich nur anbeutungsweife 
hier nennen kann, bewirkt, baß bas Eicht bes Wonbes bem Glanj ber Sonne 
gegenüber ju einem unheimlichen, bösartigen wirb, in bem oor ßd] geht 
unb fein Eeben entfaltet, was oor bet falle bes Tages ßd] fürchtet unb 
nur in biefem Bämmerjwielidit ju geheißen oermag Was aber im Schein 
eines Geftirnes fein Eeben gewinnt, wirb non ihm geliebt unb befdiütjt, unb 
(omit wirb ber Wonb ber farr alles Unheimlidi-Jauberhaften unb aller 
böfen unb fchwarjen fünfte. S e i n E i ch t wirkt giftig unb beßerenb 
auf TTlenfch unb Tier, unb man tut gut baran, es, wo man nur kann, 
ju Dermeiben."

Bon ber Rüditernheit bes bäuerlichen Wefens, bie bei aller Wärme 
ber Seele hoch allein bas Wirkliche ßeht, machen ßd] bie Gutheißer ber- 
artig irreführenber unb in jebem Worte naturunwahrer Weinungen eine 
recht feltfame Borftellung. Sie ahnen nichts Don bet Bertrautßeit bes 
eigentlidien Bauern mit feiner Scholle, über beren geliebte Erbe ber Eanb- 
mann oom erften bis jum lebten Tage feßreitet unb bie ihm oertraut ift 
unb auf ber er ßch baheim fühlt, wie jemanb ßch im winjigften fiausgarten 
geborgen weiß. Unfere Bolkskunbler haben bas alles unbeachtet gelaffen:

Sie fpinnen Euftgefpinfte
Unb fuchen niele fünfte 
Unb kommen weiter non bem fiel,

wie es in ber Gefelifdiaftslyrik jenes Watthias Claubius heißt, ben ße 
fogar als ben Berfaffer eines Dollkommen unnolkstümlidien Bolksliebes 
kennen ...

Wer aber nur ein wenig auf bie Untertöne achtet, bie faft aus 
jeber Bauernregel oernehmbar ßnb, wirb bie natürliche Würbe ihrer Ur
heber fpüren, bie immer groß ift unb weit, bie erbgewadifen ift, bie aber 
in ihrer SelbftDerftänblichkeit nicht nachgeahmt werben kann, fonbern nur 
als jerrbilb im ftockfteifen Amtsbünhel heute als ein Borredit ber Weinen 
ju gelten hat.

Es gehört juminbeft bie Achtung oor ber Würbe ber Ahnen baju, eine 
Regel ohne Spott hinjunehmen, bie ßd] auf ben 6. fiartung, auf ben Tag 
ber Fjeiligen brei Könige bejießt:

Wenn ber Tag fid] lengt. 
Ber Winter ßd] ftrengt.
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Hier [Etit alfo, um mit einem alten Bolkswort ju reben, bet Tladirointer 
ein. Was aber ein Tladirointer ift, bas bleibt bem Stäbter meift oerborgen. 
£r kennt nur ben Winter. Unb wenn mir ben mit hübfcher Hegelmäßig
keit in ber Tagespreffe alljährlich erfcheinenben Tllonatsbetrachtungen glau
ben müßten, bann wäre in ber Hegel ber februar, ber fjornung, fchon ber 
reinfte Wonnemonb. Wie anberg ift es in Wahrheit. Jwar gibt es [ehr 
warme februare; fie finb aber feiten. Gewöhnlich fefit alfo nach einer 
warmen Spanne im Januar non neuem eine Kältewelle ein, beren Höhe
punkt um Witte februar erreicht wirb, eine Erfdieinung, bie non ungeheurer 
Bebeutung für bas Bolkswohl ift, non ber heute aber hödiftens ber Krimi- 
nalift unb ber prjt etwas ahnen, obwohl biefe Spanne über Tob unb leben 
Taufenber entfeheibet. Schon oorher beutet fidi bas alles an, wie bas Tage
buch jeöes prjtes betätigen wirb, wenn bie folgenbe Hegel richtig an- 

'I gewenbet wirb: Jft bie Pacht nom 1. auf ben 2. Januar ftürmifch, fo beutet 
bas auf niele Krankheiten.

Wir haben nun hier bie Jeiten um 8 Tage jutüdijunerfchiebcn unb 
biefe, fowie bie folgenbe Hegel auf ben 24./25 heutigen Bejember ju 
bejiehen, nicht alfo auf ben gegenwärtigen 1. unb 2. Januar:

Wenn ber Hartung niel Hegen bringt,
Er bie Gottesäcker büngt.

Es kann alfo jetjt fowohl eine kalte unb trockene ober fdinee .iche, alg 
auch eine warme, feuchte Jeit eintreten. Bann aber folgt auf alle fälle 
ber harte Tlochwinter, mit bem wir uns noch 3U befd]üftigen haben werben.

pus ber Jeit feines Beginnes, feiner Strenge unb anberer Einzelheiten 
laffen [ich nun fehr genaue Borausfagen für bie Geftaltung ber Großwetter
lage bes Jahres geben.

Bies wäre unmöglich, wenn bas Wetter eine nur irbifche Erfcheinung 
wäre. Ba man bies bis in bie neuefte Jeit in ben Kreifen ber amtlichen 
Wetterkunbe angenommen hat unb biefe Weinung auf eine phyfikalifdie 
Theorie, im Grunbe genommen alfo auf eine erklügelte Borausfetiung auf
gebaut hatte, burften allein biefer Theorie juliebe bie Bauernregeln nicht 
wahr fein. Befonbers lädierlich erfdiienen barum bie Eostageregeln, bie oon 
einem beftimmten Tage ober meift non einer Taggruppe aus bie Borausfage 
ber Wetterlage für mochen- ober gar monateferne, in ber Jukunft fchlum- 
mernbe Jeiten erlauben fällten.

Jahrjehntelang waren bas Phantafien unb keine Bemerkung war höh- 
nifch unb fcharf genug, um ben bummen Bauern mit feinem albernen Aber
glauben in ben pugen bes gelehrten Stäbters hevabjufetien.

Ba entbeckte man, baß es gewiffe perioben gäbe, Wetterperioben, bie 
überrafchenberweife oon Tagen ober Taggruppen eingeleitet würben, bie 
in ben Bauernregeln eine Holle fpielen. So ftanb etwa ber Siebenfchläfertag 
am 27. Juni am pnfang einer berartigen periobe. Ba es fich nun enblidi 

jeigte, baß umfomehr pusfidit auf eine Hegenjeit non befani'rer Stärke 
unb befonberer Bauer befteht, je ftärker ausgeprägt bie Sommerregen in 
ben lebten nier Junitagen auftraten, fo hatte bas Bolk wieber einmal recht 
behalten mit feiner Hegel:

Hegnets am Siebenfchläfertag /
Ber Hegen fieben Wochen nicht weichen mag.

Es ift aber nun nicht prt bes Bauern, fich fklanifch an ben 27. ju halten. 
Hat biefer nur fpärliche Hegenfälle unb oerftärken fie fidi am 28.—30., 
bann wirb er auf eine lange kräftige Hegenjeit fd]ließen

puch bie oft angeführte Hegel oom 24. puguft:

Bartholomäus hat bas Wetter parat/ 
für ben H^rbft bis jur Saat,

ftimmt mit ben Tatfachen überein; benn es jeigte fidi, öaß nerregnete 
Sommer an ober um biefen Tag — bie „fieben" Wochen finb nerftrichenl — 
„gewöhnlich" ihr Enbe fanben.

So ift es überall, wo altes Wiffen finngemäß nachgeprüft wirb; es 
jeigt fidi als nerläßlich. Wir können aber an biefer Stelle nicht weiter auf 
bie Eostagsregeln Eingehen; benn bie erwähnten Beifpiele füllten nur jeigen, 
baß bie oom Urweistum bes Bolkes behaupteten Wetterperioben in ber Tat 
beftehen. Biefe Hegeln finb aber, wie fchon ihr „Wenn" allenthalben ju 
jeigen pflegt, eben nur in Jahren mit entfpredienber Wetterlage oerwenb- 
bar; benn es regnet eben keineswegs jebes Jahr um ben Siebenfdiläfertag. 
Ber Wedifel ber jährlichen Großwetterlage nielmehr beutet auf eine Wieber- 
kehr nach pblauf ganj beftimmter Jeiträume unb barum auch darauf hin, 
baß unfer irbifdies Wetter oon außen her, oom Weltraum aus, jubem aber 
nicht allein oon ber Sonne unb ihrem Stanb unb ber mit ihm wechfelnben 
Wärme bebingt ift. fraglos bleibt ein Großteil aller Wetteruorgänge rein 
irbifdier Herkunft. Bie Geftaltung ber Großwetterlage inbeffen muß fdion 
aus bem Grunbe kosmifdi bebingt fein, weil bie Erbe ohne kosmifchen 
Wafferjufluß nerborrt unb eine leblofe Wüfte wäre.

paufenlos fiebert oom Grunbe bes TTleeres Waffer burch bie im Bergleidi 
3u ben pusmaßen ber Erbkugel fehr bünne fefte Schicht in bas Erbinnere 
unb wirb hier in gewaltigen Waffen non ben bort kriftallifierenben Gefteinen 
für immer unwieberbringlich gebunben; in tieferen unb entfprechenb heißen 
Schichten aber wirb es unter ganj beftimmten Bebingungen oerbampft ober
gar in feine chemifchen Beftanbteile, in Wafferftoff unb Sauerftoff gefpalten, 
mithin nerniditet.

Ba bie fcheinbar gewaltigen Waffermaffen ber Ojeane in Wahrheit im 
Üergleidi 3ur Erbgröße ber fiaudifchidit auf einem Schulglobus entfprechen, 
befitit unfer fjeimatftern, kosmifdi gefehen, fehr wenig feuchtigkeit.
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Diefe wäre aber feit Jahrtaufenben aufgesetzt, wenn wir nidit aus 
bem Weltraum Waffersufluß erhielten, Hier feht nun Hanns Hörbigers 
Werk, bie Welteislehre, ein, bie Welteislehre, bie lange aufs Küthßdits- 
lofefte bekämpft, in ftillem Einbringen heut*  in allen ihren wefentlichen 
punkten sum entfcheibenben Büftseug ihrer pblehner geworben ift.

Tlie hat (ich Hörbiger secar mit bem Bolkswiffen befdiäftigt; trohbem 
aber oermittelt gerabe unb allein (ein Werk bie Einficht, baß bie Eostags
regeln richtig (ein müffen. Sie würben alfo sunädift abgelehnt. Erft aber 
als Hörbiger bie Tlotwenbigkeit, bas will fagen, bie kosmifche Tlotwenbig- 
keit eines periobifdfen Wetterablaufes behauptete, wanbte fidi auch bie 
Jorfchung biefen fragen inniger su unb entrechte in ber Tat jene Wetter
rhythmen, bie aud] heute ber Wetterkunbe geftatten, ben Derfudi su 
machen, langfriftigere Witterungsoorausfagen su geben.

Ehe wir biefe Pinge betrachten können, wollen wir uns baran erinnern, 
baß uns, wie wir früher hörten, bie Sonne elektrifche firäfte sufenbet. Diefe 
ftrahlen nun nicht unmittelbar oom Taggeftirn sur Erbe, fonbern werben 
oon ftaubfeinen Eiskriftallen getragen, bie bem Wafferbampf entflammen, 
ber mit kosmifcher Gewalt aus ben Sonnenfleckentrichtern abyeblafen wirb, 
nachbem ein Teil ber jerfetiung burch öie bort herrfchenbe fiitje anheim 
fiel. Pa ich biefe fragen in meinem Buche „Per Weg ins Unbetretene" aus
führlich behanbelte, müffen wir uns hier auf bus Wefentlichfte befchränken.

Es genügt für uns su wiffen, baß bie Sonne oon bem norbf.en Teile 
ber inneren, mit freiem puge als milchig weißes Banb fiditbaren Eis-THildi- 
ftraße einen Jujug oon firneisartigen Grobeisblöcken erhält. Dicht alle 
erreichen bie Sonne. Planche sieben an ihr oorbei. pnbere werben oon 
ben Planeten, alfo auch aon ber Erbe eingefangen; anbere werben fdion, 
ehe fie bas Taggeftirn erreichen, su feinftem Eisftaub oerbampft unb biefes 
feineis bann oon bem Strahlungsbruck bes Sonnenlichtes in ben planeten
raum gebrängt; wieber anbere gelangen unmittelbar in bie Sonne hinein 
ober erreichen bas Taggeftirn auf Umwegen. Diefe beiben finb es, bie unter 
Umftänben Sonnenfledie heroorrufen können, aus benen bann hodi- 
gefpannter Wafferbampf entftrömt, ber, elektropofitio aufgelaben, in ent- 
fprechenber Sonnenferne su feineiskriftallen gefroren, oom Eichtbruck er
faßt unb ebenfalls in ben pianetenraum geführt wirb. Er gelangt mithin 
auch jur Erbe.

pile biefe Einselheiten ergeben fid), wir könnten fagen, auf Grunb ein- 
fadifter methanifcher Erfahrungen, fobaß Hörhger baran ging, bie Bahn
wege ber Grobeisblöcke su berechnen unb seichnerifdi wiebersugeben. Babei 
fanb er aus ber Eage ber sur Sonne siehenben Grobeisbahnwege eine £orm, 
bie ber sweier mit ben Spitzen aufeinanber ftehenber Jeltbädier ähnelt, 
in beren Berührungspunkt unfer Taggeftirn fteht. $ügen wir biefem Bilbe 
nun bie Jahresbahn ber Erbe um bie Sonne ein unb fchreiben wir bie 
THonatsnamen immer an jene Stellen, an benen fidi in ber Tat unfer Heimat- 

ftern su ben betreffenben Jeiten befinbet, bann fällt uns mancherlei auf 
(pbb. 6).

Wir fehen, baß unfere Erbe im puguft in bie eine Jeltbadiwanb, in bas 
oon Hörbiger als Eisfd]leier-Trichier bejeichnete Gebilbe eintritt. Erinnern

Abb. 6.
»er (Eisftfjleicririrfjier; bem unteren aus ben Saílbafjnen bes Sniftfjflra&en.ßrobeifes gebildeten 
in ber Sonne nninbenben (EisJrtjlcieririrfjfer liegt ber ©cgenfritfjfer gegenüber, ber von ben 
fi e ff ö r f e n ^aííbaíjnen bes ©robeifes gebildet wirb. ©urtfj biefe beiben Sridjfer bewegt Jirfj 
bie (Erbe auf ifjrem Sauf um bie Sonne unb ffefjf jeweils bort, wo bie einjelnen SHonafsnamen 
angemertf finb. Sei I triff in ber 9eif um (Enbe Sufi (Cjunbsfage) bie (Erbe in bie (Eisftfjleier- 
Sriijferwanb ein, bei II (Enbe (Dtfober, Anfang Slovember, wieber fjeraus. Sei III, gegen SHifte 
Sebruar burrtjfföfjf bie (Erbe bie S)anb bes ©egenfntfjfers, um iljn gegen (Enbe Aprii bei IV 

wieber 3u oerlaffen.

wir uns nun, baß biefer Eisfdileier-Trichter nichts Jeftes unb Geformtes 
ift, fonberen nur bie hier enger aneinanberliegenben Bahnwege bes Grob- 
eifes sur Sonne uerfinnlicht, bann werben wir erwarten müffen, baß bie 
Erbe gerabe hier Gelegenheit hat, sahlreichen Welteisblöcken su begegnen.
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Bei Betrachtung bes puguftmonats roerben wir Gelegenheit haben, 
näheres über bie ßch bori abfpielenben kosmifchen Einflüffe ju erfahren. 
Fjier wollen wir bie Erbe auf ihrem Wege um bie Sonne inbeß weiter be
gleiten. Wir bemerken, baß fie aus bem Trichtergebilbe gegen nooember 
heraustritt. Biefes fleraustreten barf nun nicht fo gebucht werben, als 
uerließe jemanb ein Wohngebäube burch eine Tür. Dielmehr hanbelt es ßch 
um ein allmähliches Tladilaffen ber Grobeismenge, alfo keineswegs um eine 
fo fcharfe unb begrenjte Erfcheinung, wie bas unfer Bilb aus Grünben 
ber Überfichtlichkeit jeigt. Jn Wahrheit ßnb alfa bie Trichterwänbe nicht 
fcharf abgegrenjt, fonbern ße reichen bis in ben Bejember hinein, um erft 
bann immer eisärmer ju werben, fraglos aber liegt ber Höhepunkt auf 
ber Winterfeite um Enbe Oktober, pnfang Tlooember. 3n ben Tlooember- 
Bejember-Eislingen aber haben wir jene Beranlaffer nor uns, bie ben Bor
winter bebingen.

Jieht bie Erbe nun weiter ihre Bahn, bann gerät ße In normalen 
Jahren fchon im Januar in bas Einflußgebiet bes Gegentrichters, wirb tjier 
alfo ben kühlenben Wirkungen bes auf Umwegen jur Sonne jiehenben 
Eifes unb infolge ihrer Sonnennähe auch gefteigerter feineis-pnwirhung 
ausgefetjt unb erhält für bie nörbliche Halbkugel ben Tlachwinter.

Ba wir uns immer noch mit ben für ben Januar gütigen Weistümern 
befaffen, wollen wir hier bie Betrachtung bet Grobeisbahnen abbredjen unb 
uns nun ben mittelbaren folgen bes Eisjufluffes jur Sonne wibmen.

Wir hörten, baß auf Grunb einfachster phyßkalifdier Erfahrungen ber 
eine Teil ber Eislinge oerbampft, ehe er bas Taggeftirn erreicht, ber anbere 
aber in bie Sonne gelangt unb, wie bereits angebeutet, als hodigefpannter 
Wafferbampf teilweife bie Sonne wieber oerläßt.

Burch bie ungeheure Beibung beim pusblafen ßnb, worauf ebenfalls 
bereits tßngewiefen würbe, bie einjelnen Bampfbläschen elektropofitio auf- 
gelaben worben. Sie rafen nun in ben Weltraum hinaus, gelangen in bet
ört halte Gebiete, baß ße ju winjigen feineiskörnchen erftarren unb als 
falche aom Bruck bes Sonnenlichtes in ben planetenraum entführt werben. 
Ba nun bie Erbe elektronegatio geloben ift, muß ße bie in ihre Höhe 
kommenben feineisfdiwaben in entfprechenber Illenge auf ßch nieber- 
jiehen.

Steht öer ITlonb gerabe am Himmel, fo wirb er uns unter biefen Um- 
ftänben einen Hof jeigen, jumal auch er, ebenfalls elektronegatio, ein Ju- 
fammenraffen bes feineifes bebingt, ehe biefes, etwa um bie lleumonb- 
jeit, jur Erbe gelangt. Er wirb mithin, fteht er alfo jwifdien Sonne unb 
Erbe ben feineisjufluß für unfern Heimatftern oerftärhen.

Gelangen nun bie elektropoßtio gelabenen feineisteilcßen in bie obet- 
ften Gebiete bes irbifchen Euftojeans, fo müffen ihre elektrifdjen firäfte nicht 
nur ju einem Ausgleich mit ben entfprechenben Erbhräften in form ju- 
nächft bunkler Entlobungen ftreben, fonbern infolge ihres bloßen Bor- 

hanbenfeins bie erbelektrifchen Borgänge unb bamit bie elektromagne- 
tifdien erregen unb erhöhen.

plies fpricht nun bafür, baß es biefes Wechfelfpiel ift, bas jene Wir
kungen auf bie Heroen oor Beginn bet Wetterftürje ausübt, bie wir im 
Bereiche ber ganjen Tlatur beobachteten unb als Wetteroorfühligkeit be- 
jeichneten. Wenn es auch merkwürbig erfcheint, biefe Borfühligkeit juweilen 
bis ju 72 Stunben oor ber eigentlichen Berfchlechterung auftreten ju fehen, 
fo ift bas boch leicht erklärbar, ba bie feineisfehwaben aus ben höchften 
Gashüllenfchichten erft langfam nieberßnken müffen, um junädjft meift in

ilbb. 7.
5He oon ber (Eismilrtjftrafje fommenöen Söiötfc il unb a erreitfjen, ba [ie nitfji con ben SDirlungs- 
[eibern brr «pianeícn gefförf roerben, auf tiirjeffem 2Dege Me Sonne. CEisling S wirb öurdj 
Supifer (je|Töri unb erreirijf erft auf 'Umwegen bie Sonne. Eisling b fällt ungeftörf. (£ mefjr. 
farfj gefförf, t ungefförf. ®ie Rieinplanefen SJlertur, ®enus, Erbe unb 9Hars innerhalb ber 

Supiferbafjn finb roeggelaHen.
iV = flepfun, g = Uranus, f, = Saturn, = Supifer.

(Hatij Hörbiger.)

ber form oon Jirruswolken ju erfdjeinen. Es ßnb bas jene eigenartigen 
ßlberweißen Wolken, nach öeren Auftreten ber Himmel wie gefegt aus- 
ßeht. Bas Bolk nennt ße auch Winbbäume unb ßet|t in ihnen feit alters 
Winb- unb Hegenkünber (Tafel V).

Bas aber finb ße in ber Tat, fofern ihr Waffergehalt nicht berart gering 
ift, baß er oon einer hinreichenb trockenen Euft aufgefaugt wirb unb als 
dnjiges Jeichen ber kosmifdien Einwirkung Winbe entftehen läßt.

Biefe Hinweife genügen, um ju begreifen, auf welchem Wege eine 
Beutung jener Urfachen möglich iß, beren folgen jur pufftellung entfprechen
ber Bauernregeln führten.

Allerbings bleibt oorerft noch bunkel, aus weldien Beranlaffungen ßch 
bie nicht oom THonbe bebingten Wetterfpannen bilben.
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Wir haben bisher nur ganj im Allgemeinen aon einem Grobeisjufluß 
jur Sonne gefprochen. Baß biefer inbeffen nicht gleichmäßig aerlaufen 
bann, jeigt uns bas Bilb; benn bie Planetenbahnen führen burch jenen 
Baum, in bem bie Eislinge jur Sonne jiehen. fiier werben biefe bleichen 
IDeltenwanberer in ihren Bahnroegen jum Taggeftirn burch bie Schwer
kräfte ber Wanbelfterne geftört.

UJir oerftehen bas alles fofort, wenn wir unfere pbb. 7 betrachten 
unb nun fehen, wie oon bem Eisgewölhe ber inneren THilchftraße auf bem 
fluge unferer DJeltinfel burch bas All (Abb. 8) jurüchbleibenben Bloche 
aus firneis junächft in bas Gebiet ber Sonnenfchwere gelangen unb bann

flbb. 8.
'Unfere Sonnonroeif formelhaft bargeftellf. Sn ber 2Hiffe bie Sonne mit bein Sitfjfungspfeil bes 
Singes unferer ÜDelfinfel burtfj ben ¡Raum. ®ie um bie Sonne gelegte Sti^ibe ftellf bie (Ebene 
ber ©íanefenbaíjnen bar non rürfroärfs gefefjen. ¡Die ¡Baljnen fautfjen in bie ©robeisftrömung ein. 
Ser in ihiffirfji gejeitfjnefe Kreis Bejeitfjnef bie Srenje ber Sonnenftfjroere. Ser Eis-9HiItfjffrafjenring 

iff, um bas Safjinferliegcnbe fitfjtbar 311 matfjen, aufgefrfjniffen.

(Abb. 7) jur Sonne (S) hinfallen müffen. Aus ben brei Bilbetn erhennen 
wir, baß bie Bloche A unb a, b unb c oon ihrem Ausgangspunht un- 
geftört bie Sonne erreichen, währenb bie Eislinge B unb C erft nach ner- 
fchiebenen Spiralwinbungen, alfo Umläufen um bas Taggeftirn, in biefem 
lanben. Sehen wir nun genauer ju, fo erhennen wir, baß B falange un- 
geftört (eine fallbahn oerfolgt, bis er in bie Bähe ber Jupiterbahn (%- 
Jupiter) gelangt, fjier wirb er non ben Anziehungskräften biefes Biefen- 
planeten erfaßt unb entweber auf biefen Wanbelftern niebergejwungen 
ober aber, wie hier, ju einem Umweg um bie Sonne genötigt. Bei C be
ginnt bie Störung bereits burch Beptun ( -Beptun), wirb bann burch 
Uranus ($-Uranus) oergrößert, bann auch noch burch Saturn ( £ — Saturn), 
um enblich auch nod] burch Jupiter oerftärht ju werben.

Aus biefer mehr formelhaften Ableitung erkennen wir nun als ent- 
fcheibenb bie Tatfache, baß bie großen Wanbelfterne, wenn fie jwifchen 
Sonne unb ben oorberen, alfo oorauffliegenben Teil ber Eismilchftraße 
treten, nicht nur einjelne jur Tagesleuchte hinjichenbe Grobeisblöcke ab- 
lenhen, fonbern infolge ihrer Anjiehungskräfte fchwarmbilbenb wirken 
müffen, berart, baß währenb folger Jeiten ber Sonne mehr Eislinge ju- 
geworfen werben müffen, als ße fonft ohne THithilfe ber Großplaneten,

Slbb. 9.
Sonne (<5), (Erbe ((E) unb Sierfreis in formelhafter ©arffellung. Ser Jthmarje $feil jeigt bie 
gegenwärtige Stellung ber Erbe ju §riihlingsanfang am 2.1. SRärj, non ber aus gefefjen um 
biefe geit bie Sonne genau auf ber ©renje jroifrijen ben Sfernbilbern bet §iftfje unb bes 
SDaffermann fteljt. Saß biefe roiffenfthafilirhe Meinung nitfjf jutrifff, jeigt ber auf ber Snnenfeife 
bes ftfjroarjen Sierfreifes gejeitfjnefe jdjraffierfe unb in jroölf verftfjiebcne Seile jerlegte Jtfjmale 
Kreis, ber bie roafjre flnsbeljnung ber verjrfjieben großen Sternbilber bes Sierfreifes miebergibt. 
©er Eintritt in bas S)a[fermann-9eitalter ffefjf uns norfj beoor. SDir erleben ben Übergang.

unk oor allem bes größten aller Wanbelfterne, bes Jupiter, würbe erhalten 
haben; benn keineswegs gelangen alle in ben Schwerebereich bes Tag- 
geftirns geratene Eislinge jur Sonne, fonbern nur ein Teil, ber ganj be
ftimmten pnfotberungen genügt. Biefen Strom oerftärhen nun bie Pla
neten; allen uoran Jupiter. Schon hier foli gefagt werben, baß ber oorbere 
Teil ber Eismilchftraße bort liegt, wo fich im Tierkreis bie „naffen" Stern
bilber Jifche unb UJaffermann befinben (pbb. 9 unb 13).
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^aforen coir aber in unferer pbleitung fort, fo ift es leicht einjufehen, 
baß ber Jupiter unb auch öie anbern Wanbelfterne, ftehen fie unferer pb
bilbung gemäß feitroärts ber Sonne ober gar auf ber bem oorberen Teil 
ber Eismilchftruße gegenüber gelegenen Gebiete, im Sternbilb ber Jung
frau ober bes Tomen, nicht nur keine Eislinge jur Sonne roerfen können, 
fonbern zahlreiche ber oorhanbenen oom Wege jum Taggeftirn ableiten 
müffen. pus biefem Grunbe gilt bas Sternbilb bes Tomen als hriß unb 
trocken, bas ber Jungfrau als kalt unb trocken.

Es ift nun kaum nötig gefonbert barauf hinjuroeifen, baß bie eben 
genannten „trockenen" Sternbiiber fidi auf ber Hüchfeite ber Eismilch- 
ftraße befinben. Damit haben mir nicht nur an fidi eine fehr roertoolle Ein
ficht erlangt, fonbern hier erftmalig erhärtet, baß bie pnfchauungen bet 
arifchen Ur-pftrologie juminbeft in biefem falle haargenau ftimmen; jum 
anbern haben mir abfichtslos bas Bätfel ber fetten unb ber mageren Jahre 
gelöft. puf biefen lanbrüirtfdjaftlich roidjtigen Wechfel roerben mir noch 
jurückkommen, müffen aber oorerft ben roeiteren Derlauf ber Dinge auf 
ber Sonne oerfolgen.

Junächft einmal ift es uns ohne roeiteres klar, baß burdi bie ¡eroeilige 
pnroefenheit beftimmter Planeten im Juftromraum ber Eislingsbahnen nicht 
nur bie jur Sonne jiehenbe Wenge ber Eisbrocken, fonbern auch öie Dichte 
ber Bahnroege jueinanber beeinflußt roirb.

Praktifch gefeh^n können alfo bie beiben Eisfchleier-Trichter ddit bie 
fchöne gleichmäßige form haben, bie unfere pbbilbungen aufroeifen, fonbern 
bürften feroeüs mehr ober minber oerjerrt erfcheinen.

Bewertungen bebeuten inbeffen in biefem falle Jeitänberungen; benn 
ba ber kürjefte, ber ungeftörte Weg jum Taggeftirn ungangbar mürbe, 
mußten bie Eislinge einen Umroeg machen, ber ihnen nicht etroa nur oom 
Saturn unb Jupiter, fonbern oon allen Planeten aufgejtoungen roerben 
kann, fofern fie gerabe bie betreffenben fiimmelsgebiete burchfahren.

pnbers ausgebrückt müffen mir fagen, baß bie einjelnen Sonnen
honen ihren Grobeisjufluß ju anberen als ben normalen Jeiten, baju oer- 
ftärkt ober abgefchroächt erhalten. Das ift bie Urfache für bie Erfcheinung, 
roarum nun auftretenbe Sonnenflecke ihren Dampf ebenfalls ju anbern 
Jeiten in ben Weltraum blafen, als roenn alles ungeftört rierlaufen roäre. 
pls notrocnbige folge roirb mithin auch bas elektrifch gelabene feineis 
bie Erbe oerfpätet erreichen.

Wenn roir bas alles ins Wetterkunbliche, alfo in ben Erlebnisbereich 
bes Wenfchen überfeinen, fo roirb uns bie Beobachtung gar mancherlei 
lehren. Währenb roir fonft nämlich geroohnt finb, etroa um Witte puguft 
befonbers jtarke Geroitter unb fiagelfchläge ju beobachten, alfa in ber Jeit 
ber Durchführung ber fommerlichen Eisfchleier-Trichterroanb (pbb. 6) burch 
bie non ber Erbe eingefangenen Grobeisblöcke unmittelbare Bekanntfchaft 
mit ihnen ju machen, treffen bei berartigen Trichteroewerrungen biefe 

kataftrophalen Wettererfcheinungen etroa erft gegen Enbe pugujt ein. Da
mit reichen aber auch bie böfen Wetter bis in ben September hinein, in eine 
Jeit alfo, bie fonft innerhalb bes eisfreien ober eisarmen Eisfchleiertrichters 
uns bas fonnige Septemberroetter ju bringen pflegt.

Eine ähnliche Erfcheinung kann auch nach öer anbern Seite in form 
einer Derfrühung eintreten, bie bis in ¡ene Gegenben reicht, in benen ßch 
bie Erbe um Enbe Juni befinbet; bann pflegt bas fcßlechte Wetter bis jum 
24. puguft anjuhalten; benn hier hat einer ber großen Wanbelfterne mehr 
Eislinge jur Sonne gelenkt, als ße ohne ihn erhalten hatte. Wieber ift es 
bejeichncnb, baß roir im Bolksroiffen, unb jroar in ben Eostagsregeln, bie 
beiben Jeiten berückßchtigt finben, Enbe Juni, pnfang Juli im Sieben- 
fchläfer- unb Siebenbrübertag unb am 24. puguft, bem Bartholomäustag.

3n beiben fällen erhalten unfere Breiten nicht nur ben Einfluß oon 
Grobeisblöchen, fonbern auch eine gefteigerte feineisanblafung non ber 
Sonne. Biefe ift fogar roeit roirkfamer, ba bie Eislinge nur bie kataftropha
len Hagelwetter, Gemittet unb Wirbelftürme bebingen, währenb bie fein- 
einsbefchickung ber Erbe gerabeju fchickfalshafte Bebeutung für bas ganje 
Eeben befitjt.

Berechnen roir nun bie Wengen, bes unter normalen Derhältniffen 
uon ber Sonne jur Erbe gelangenben feineifes für ¡eben Tag bes bürger
lichen Jahres, fo erhalten roir eine fehr fchöne überficht, eine Grunblage 
alles beffen, roas uns im Wefentlichen bie Entzifferung bes gefamten pber- 
glaubens, ber Bauernregeln, Bräuche unb geflügelten Worte ermöglicht. 
Hier liegt alfo ber Schlüffel jum großen Geheimreich bes Ur-Weistums.

Wenn roir uns barum bie pbbilbung 24 näher anfehen, fo roirb ße uns 
etroas rätfelhaft unb fchroer oerftänblich erfcheinen. Um ße wirklich lefen 
ju können, roollen roir uns folgenbes benken: Wir zeichnen uns als einen 
Punkt, als ben Wittelpunkt, unfere Erbe hin unb fchlagen um biefen punkt 
einen fireis. Biefer roirb in jroölf Teile ^erlegt, oon benen ¡eher einjelne 
einem bet Wonate entfpricht. Tlun haben roir bie pufgabe in biefes Jahres- 
bilb ber Erbe auch öie täglich für einen beftimmten Erbpunkt niebergehen- 
ben feineismaffen einjutragen. Würben roir annehmen, Wünchen roürbe 
am 1. puguft mit 100 fiilo feineis, am 2. mit 150 fiilo, am 3. mit 75 fiilo 
befchickt roerben, fo könnten roir nun fehr roohl biefe Erfahrung in unferm 
Bilb fefthalten. Ju biefem Jroecke mürben roir am 1. puguft alfo auf ber 
Einie, welche ben Wittelpunkt unferer pbbilbung mit bem am Hanbe ßcht- 
baren erften puguft nerbinbet, bie gefunbene Wenge oon 100 fiilo in ber 
Weife eintragen können, baß roir ftatt fiilo Willimeter unb auf ber eben 
genannten Derbinbungslinie in einem pbftanb non 100 Willimeter oom 
Wittelpunkt ein Jeichen fehen. pm 2. puguft roürbe auf ber Derbinbungs
linie oom Wittelpunkt unb 2. puguft bas Jeichen in einer Entfernung non 
150 Willimetern angemerkt roerben müffen, am britten Tage in gleicher 
Weife in einer Entfernung non 75 Willimeter. Würben roir nun berartige 
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Beobachtungen burch öas ganse Jahr ausführen, unb bie täglich gefun- 
benen Werte miteinanber nerbinben, (o würben wir eine Linie erhalten, 
wie wir fie auf unferm Bilbe in ber innerhalb bes TRonatskreifes acr- 
laufenben fiuroe erblichen. Fjier hanbelt es fich um ein normales Jahr. 
Biefe fiuroe uerrät uns alfo, welche feineismengen tagtäglich im Ber- 
laufe eines Rormal-Jahres sur Erbe gelangen.

Es bebarf nun keiner großen Einbilbungshraft, um ju erkennen, baß 
eine Erhöhung ber fiume um Enbe Juni Anfang Juli ein Jeichen bafür ift, 
baß infolge ber Rlanetenftellung unb bamit ber Befdpckung ber Sonne 
mit Grobeis bie feineismengen nermehrt unb auch oerfrüht finb, weil fonft 
ber pnftieg ber fiume erft gegen TTlitte Juli oor ßch su gehen pflegt. Jm 
ganjen hat alfa eine Berfchiebung ftattgefunben, aus beten Bemerkbar
werben ohne weiteres Schlüffe für bie Jukunft ber Witterung gesogen 
werben können. Biefe feftftellung ift beswegen wichtig, weil fie uns jeigt, 
baß Fjörbiger, ohne auch nur im Geringften bie nothin angebeuteten Eos
tagsregeln ju beachten ober auch nut ju kennen, für uns bie TTlöglichkeit 
nicht nur eines Tlachweifes für ihre Richtigkeit, fonbern auch für eine Be
richtigung heute falfch liegenber Regeln gefchaffen hat. Erß mit Fjilfe ber 
Welteislehre fanb ich alfo ben Schlüffel für bas Berftänbnis ber eigent
lichen Urfachen aller Wetterperioben unb bamit einen Wertmeffer für bie 
Berläßlichkeit ber Eostagsregeln. Umgekehrt ergab fich ebenfalls etwas 
Entfcheibenbes: wenn nämlich Ne Welteislehre Schlüffel sum Berftänbnis 
bes Bauernwiffens war, mithin ein Wittel, bas Weistum ber Ahnen su 
begreifen, fo mußte bie aus ber Welteislehre fich ergebenbe Weltanfdiauung 
mit größter Wahrfcheinlichkeit bie unferer Ahnen erfthließen. Sie mußte alfo 
bas urbeutfche Weltbilb fichtbar machen helfen. Biefen Berfuch habe ich 
in meinem Buche „Ber Weg ins Unbetretene" unternommen unb habe ihn 
nerfolgt auch im „fjerrgottswinkel", um ihn in ben oorliegenben Blättern 
SU einem greifbaren pbfchluß ju bringen. Hierbei seigt fich nun, baß nicht 
nur alles, was wir bisher oon unfern Ahnen su wiffen glaubten, fidi mit 
erftaunlicher Tlotwenbigkeit in biefen Rahmen fügt, baß aber auch alles 
bas, was wir nicht begriffen, ober was wir falfch oerftanben, auf biefem 
Wege in ooller filarheit unb in einer noch heute möglichen unb wertoollen 
Rutjbarkeit oor uns tritt.

Unfere ganje oorftehenbe Ableitung über bie natürlichen Boraus
fetiungen ber Eostagsregeln hätten wir uns fparen können, wenn bie 
Regeln in ihrer heutigen form noch ebenfo oerläßlich mären, wie ße es 
einft in Boroätertagen waren. Bas ift aber, wie wir bereits mehrfach er
fuhren, wegen ber fialenberänberungen unb aus manchen anbern Grünben 
nicht mehr ber fall. Wenn wir baher im folgenben Anbetungen uor- 
nehmen müffen, bas heißt, Berichtigungen, fo führten ju biefem Wieber
einfügen an bie natürliche Stelle ebenfo fehr bie Beobachtung, wie bie 
fiilfen, welche uns burch bie Fjörbigerfchen Ergebniffe sur Berfügung ftehen.

Jmmer muß uns aber babei gegenwärtig fein, baß bie Beobachtungen 
unferer Ahnen burchaus oerläßlich ßnb, unb baß es immer kosmifche Ein- 
flüffe bleiben, bie ¡ene Wetterperioben unb beren Berfchiebungen bebingen.

Wer Fjörbigers genialen Ableitungen nicht juftimmt, bet fei gebeten, 
etwas Befferes an ihre Stelle su fehen. Ba es bisher keine wie immer 
geartete Beutung ber hier in frage ftehenben Berknüpfungen swifchen 
fiosmos unb irbifcher Wettergeftaltung gibt, lehnen wir es ab, beswegen 
fjörbiger ju mißachten, weil bie nur irbifch eingeftellte heute giltige Weiter
theorie biefer ungeheuer weittragenben Erkenntniffe fjörbigers, wie einige 
Wetterkunbler erklären, nicht bebarf. Jwar geben biefe Ablehner fet]l- 
prognofe um fehlprognofe; aber ihrer Theorie juliebe bleiben ße ihrer 
Theorie treu, obwohl oerantwortungsbewußte Wetterbienftleiter, oor allem 
jene, bie für bie Wctteroorausfagen bes flugbienftes tätig ßnb, ßch längft 
ber fjörbigerfchen Gebankengänge bebienen, ohne biefe Tatfache jebodi aus 
naheliegenben Grünben lautwerben su laffen.

" Wer bie üblichen täglichen Wettermelbungen mit ben TTlöglichkeiten 
oergleicht, bie ihm bas Bauerwiffen eröffnet, ber ift ßch längft im filaren 
barüber, wo bie Überlegenheit h e u t e 311 finben ift.

Bas Urweistum bcs Bolkes beßtjen wir. Bie Erklärungen könnten 
entbehrt werben, fobaß es uns hier garnicfrjt berührt, um welche Theorie 
man ßch ftreitet. Unfere Ahnen waren keine Theoretiker. Sie waren Wen- 
(dien ber Wirklichkeit unb ihr Bermächtnis enthält barum nur bas, was 
auch heute noch wirklich ift.

Jmmerhin bleibt es für uns oon einiger Bebeutung, baß allein bie 
Welteislehre fjanns fjörbigers ßch mit ben Behauptungen unferer Boroäter 
nicht nur auf wetterkunblichem Gebiete, fonbern überhaupt erftaunlich beckt.

Bas seigt uns fo recht auch bie frage, nach ben ßeben mageren unb 
ben ßeben fetten Jahren, bie uns noch oor kurser Spanne außer fjörbiger 
niemanb ju beuten oermochte. Roch aus ber fileinkinberfchule kennen wir 
bie biblifche Gefchichte oon biefem Wechfel ber fruchtbaren unb unfrucht
baren, mithin oon naffen unb trockenen Jeiten. Jmmer fchien uns einft 
biefe Erjählung etwas reichlich fragwürbiges an ßch su hoben, jumal 
wir berartig ftreng umriffene Wechfel bei uns nicht kannten. Wir lebten 
ujenigftens in biefer IReinung. Jn Wirklichkeit aber hätten wir fagen 
müffen, baß uns Jweifel an ber Richtigkeit ber alten Angaben nur bes
iegen kommen konnten, weil unfere führenbe geiftige Schicht, 3U Stäbtern 
geworben, oom Gang ber Ratur wenig ahnte unb fomit bas Wiffen ber 
Boroäter oergeffen hatte, baß genau fo, wie es bie Ägypter taten, mit 
einem, wenn auch weit weniger fchroffen, fo hoch bem gleichen Urfprung 
entftammenben Wechfel oon guten unb fchlechten Jeitläuften rechnete.

Bas Urwiffen bes Bolkes erlaubt uns ba, um oiele Jahrtaufenbe su- 
rücksugreifen, in jene Jeiten, als bie königliche, noch nidit mathematifch 
jerbogene Wiffenfchaft, bie Aftvologie, lebenswichtigstes Weistum wat unb 
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fidi audi nodi nidit in ben fjänben jener oerantwortungglofen Gcwinn- 
füditler befanb, bie mit ihren jweifelhaften fünften ben Leichtgläubigen 
bas Gelb aug ber Tafdie lochten. ITlit Hecht warb biefen Schüblingen bag 
fjgnbwerk gelegt.

Biefe Tatfadie barf inbeß nicht barüber hinwegtäufdien, baß Uraftro- 
logie berart tiefeg Tlaturwiffen war, wie wir eg erft in allerneuefter Jeit 
wieber ju erarbeiten beginnen unb wie eg ung beutlich entgegentrat, alg 
wir bie naffen unb trochenen Tierhreigjeichen erwähnten ober aber beim 
freitaggaberglauben bag TTlenfchenfchidifal an befonberen Stellungen oon 
Erbe, THonb unb Sonne geknüpft erwiefen. TJag Wefen biefeg Geifteg- 
fchatieg mit pdifeljucken abjutun, h^ißt, fich örm fireife jener jujugefellen, 
ber auf wirkliche Bilbung keinen pnfpruch mehr machen kann unb über 
ben eine Jeit hinweggeht, bie nüchtern fieht unb ber ein blinber putoritätg- 
glaube nichtg, bie Äußerungen ber göttlichen Tlatur alg bem Urgrunb beg 
Being aber alleg bebrüten.

Wenn wir nun in bem Urwiffen ber fiultur aller Dölker, beren geiftigeg 
Gut wir hinreichenb hennen, auf ein teils heiliges „Jahr" flößen, beffen 
fange jwölf gewöhnlichen Erbenjahren entfpricht, unb mit biefer eigenartig 
anmutenben Jeitfpanne immer wieber ben „Unter aller Uinge", ben Jupiter, 
alfo ben größten aller Sonnenplaneten in Jufammenhang gebracht fehen, 
fo ift bag fchon aug bem Grunbe pftrologie, weil biefe alten HJeistümer 
übereinftimmenb behaupten, ber ganje Beigen beg natürlichen T fdieheng 
hänge oon biefen fich immer wieberholenben jwölf Jahren ab. Eg komme 
nur barauf an, in welchem Sternbilbe beg jwölfteiligen Tierkreifeg bet 
Hiefenplanet gerabe ftänbe, um fagen, ja im Doraug fagen ju können, wag 
her Erbe unb bem Eeben etwa hinfichtlich ber Großwetterlage beoorftänbe.

Uag ift eine feltfame Behauptung. Unb boch hat ju biefer Über- 
jeugung bie Beobachtung ber Tlatur geführt, eine Beobachtung, beren Dauer 
fowohl Jahrtaufenbe alg audi Jahrjehntaufenbe umfaffen kann. Gleich 
hier aber fei betont, baß eg nur ein ITlißoerftänbnig beg naturfernen Stäb- 
terg ift, ju meinen, bie piten hätten nun in ben Sternbilbern ober gar im 
Jupiter „Tlaffeg" gefehen. Sie festen nur ben Teil für bag Ganje, wollten 
alfo nur im Sinnbilb, wollten nur auf Grunb ihrer Erfahrung augbrücken, 
bie Wetterlage werbe, in Baufch unb Bogen genommen, bann naß fein, wenn 
ber „Dater aller Dinge" jufammen mit Saturn burdi bie Gebiete ber er
wähnten Tierkreigbilber jog.

Jm Gegenfatj ju biefen naffen Jeiten gau eg folche, bie auggefprochen 
trocken waren, bann wenn Jupiter auf bie gegenüberliegenbe Seite beg 
Tierkreifeg in bie Sternbiiber beg Eöwen ober ber Jungfrau gerückt war. 
fionnte bei feiner Stellung im Waffermann ober ben £ifdien oft eine wahre 
Sintflut bie Erbe heimfuchen, fo trat jetjt eine Dürre auf, bie erbarmungglog 
alleg nerfengte, fobaß bie llr-pftrologen mit oollem Hecht ben Eöwen unb 
auch bie Jungfrau alg trockene SternbHber bejeichnen konnte (pbb. 13).

So wechfeln innerhalb ber fraglichen jwölf Jahre (genau 11,EC Jahre), 
bie übrigeng einen Sonnenumlauf, mithin ein Jahr beg Jupiter umfaffen, 
bie feuditen unb bie naffen Spannen miteinanber ab. Wir erinnern ung 
hierbei, baß ßch bie naffen Sternbiiber, wie wir bag bereitg wiffen, in 
jenem Gebiete ber inneren ober Eismilchftraße befinben, non benen Sonne 
unb Planeten bie Grobeigblödie jukommen, mithin in ber Tat auch ber 
koomifche Wafferjuftuß; bagegen ßnb bie Bejirke um Eöwe unb Jungfrau 
ohne ¡eben Einfluß auf bag Jubringen oon feuditigkeit. Die piten hoben 
alfo erftaunlidi richtig beobachtet.

Ein frage aber bleibt offen: wir hatten oon ßeben fetten unb ßeben 
mageren Jahren gefprochen. Die fjälfte beg Jupiterjahreg aber ift nicht 
fieben, fonbern nur fechg Erbenjahre lang.

Dennoch ftimmt bie alte Hegel. Sie ift ein Durchfchnittgwert; benn bie 
fraglichen Spannen ftärker unb geringer Sonnenbefleckung hängen nicht 
nur oom Jupiter, fonbern auch noch non ben anberen Großplaneten ab, 
fobaß bie ganje periobe big ju 14 Erbenjahre bauern kann.

Damit ift wieberum ein widriger fjinweig auf bie eigentliche Bebeutung 
ber Ur-pftrologie jwanggläufig erfolgt unb hot Erfdieinungcn beutlich 
gemacht, beren wir noch uerfchiebentlich bebürfen werben, um bigher ganj 
unerklärliche Bereiche beg pberglaubcng alg trefflich ftimmenbe Tatfachen 
ju enthüllen.

Dor allem aber kam eg barauf an, bag Wefen ber Eogtaggregeln klar- 
juftellen, um fo alle nötigen Doraugfetiungen ju fdiaffen, bie im Eaufe 
beg Sonnenjahreg auftretenben weiteren Bauernregeln unb Weigtümer in 
ihren wichtigften Dertretern uerftänblich ju machen.

Da burchfchauen wir nun mit einem Blick auf unfere pbbilbung 24 
fofort bie Hegel:

Tanjen im fjartung bie TTlucken / 
muß ber Bauer nach bem futter gucken.

fjier kommen alfo gleich wieber bie Derfchiebunggmöglichkeiten jum 
pugbruck. Wirb nämlich bie ßch jwifdien Dor- unb Tlachwinter einfchiebenbe 
wärmere Jeit fehr auggeprägt, uerjögert ßch alfo ber Eintritt beg Tlach- 
winterg, fo rückt biefer bann entfprechenb weit ing frühjahr hinein. Die 
felbe Warnung ift in ben Hegeln enthalten:

Wenng im fjartung bonnert überm felb / 
fiommt fpäter große fiält'.

Wächft bag Drag im Januar / 
Jftg im Sommer in Gefahr.

Wenn nor unb im Januar nicht niel fröfte unb Schnee kommen / 
So kommen ße gewöhnlich im TTlätj unb ppril.

107106



Gibts im Januar oiel Hegen /
Bringft ben früditen keinen Segen.

Harfe Jäger / trockene fifdier.

Gar niele ber üblictjen Bauernregeln unb auch jahHofe Eostagsregeln 
ließen ßch noch für öen Hartung anführen. Ba es aber nicht Jweck biefes 
Buches ift, alles wieberjugeben, roas in biefer fiinfirht aus bem Phnenerbe 
auf uns gekommen ift, fo muß eine puswahl genügen, um Wefen unb 
Borausfetjungen mit Hilfe ber jeweils jur Berfügung ftehenben beften 
Wittel ju erörtern.

Wir flicken uns bamit an, pbfdiieb uom erften Jahresmonb mit einem 
Derslein ju nehmen, bas echten Bauernhumor oerrät:

Jft bas Wetter hell unb klar /
Wirb ein fchöner Januar;
Wenns bagegen ftürmt unb fchneit / 
fehlt es mit ber Schönheit weit.

Selbftoerftänblich kann es nur im Urwiffen als einem Wiberfdiein bes 
ewig in fluß befinblichen Ganges ber Welt keine fo harten Grenzen geben, 
wie wir ße als Wonatsenbe unb Wonatsanfang im bürgerlichen Eeben 
kennen. Bie Tlatur jeigt überhaupt keine fefteh, keine ftarren Erfdieinungen, 
bie wir als pnfang unb als Enbe ju bejeichnen oermöchten; b.mn felbft, 
wenn wir ein Stück Wagneteifenftein betrachten, alfo etwas fcheinbar 
fchroff Begrenjtes, fo hört fein Wefen keineswegs an ben Grenjen auf, 
bie bas puge ßeht: Ber Wagnetismus reicht weit über biefe ßditbare 
Körperlichkeit hinaus unb ift jubem in feinem wirkfamen felbe immer- 
währenb neränberlich. Hier liegt jubem eine Tatfache oor, bie oon größter 
Wichtigkeit für bas Eeben ift unb beren Sinn uns erft bei ber Entfchleierung 
bes pmulett-Jaubers uerftänblidj werben wirb, puch hier fließen bie 
Grenjen; unb fo iß es überall. Barum erleben wir es auch, baß bie warme 
Januarjeit oft bis in ben februar beftehen bleibt, um erft bann oon bem 
juweilen fehr gefährlichen Tlachwinter gefolgt ju werben.

Schäblidi iß ber fpäte Tlachwinter weit weniger baburch, baß er 
ben frühling nerjögert, jumal folchen Wintern reiche Ernten oorausjugehen 
pflegen, fonbern Dielmehr burch bas, was er im Hornung oerniditet. Bon 
ihm fagt bie Bauernregel:

Hegen im Januar fchafft hoppelte Keime / 
pber nur halbe frucht für bie feime.

Bie Hegel will alfo befagen, baß beachtlicher Hegen im Januar einen 
langen unb non nielen harten Tlachtfröften gefolgten Tlachwinter 
ankünbige, ber auch ben fruchtanfah fchäbige; benn unter feime oerftanb 
ber Eanbmann Eicheln unb Bucheln foweit ße jur Sdiweinemaft gehörten. 

Er fpradi bamit etwas aus, baß uns wieber ju einem jener Grünbe führt, 
ber bie Wiffenfchaft baju bewog, bas Urwiffen bes Bolkes als unjuoer- 
läffig abjulehnen.

pus gewiffen Borjeichen, bie wir fpäter kennenlernen werben unb 
bie bereits oom Juli ab erlauben, ben Grab ber Strenge bes beoorftehenben 
Winters ju erkennen, möge, wie wir hier einmal annehmen wollen, bet 
Bauer ju ber Überjeugung gelangt fein, es ftehe ein harter Winter beoor.

Was aber ift ein harter Winter?
Biefe fdieinbare törichte frage jeigt uns mit unerwarteter Schärfe ben 

Unterfchieb jwifchen bem naturfernen Benken bes Stäbters unb bem natur- 
oerbunbenen bes Eanbmannes; jeigt uns, wie weltenfern ber magifche, 
alfo ber natürliche, bem tedinifchen Wenfdien fteht. Wenben wir uns alfo 
ber pntwort ju auf bie frage, was wir unter einem kalten, einem ftrcngen 
Winter ju oerftehen haben.

Es mag befrembenb klingen, wenn wir behaupten, unter hunbert 
gebilbeten Stäbtern fei kaum einer, ber biefe frage richtig ju beantworten 
oermöchte; benn niemanb oon biefen, bem Bereich ber tedinifchen Wenfdj- 
heit pngehörenben, wirb baran 5 weif ein, es herrfche eine kalte Jeit, wenn 
ber Temperaturburchfchnitt, fagen mir, unter —4 Grab bliebe. Tliemanb 
würbe beftreiten, baß eine falche pntwort jutreffenb wäre. Trotjbem 
ift ße unoollkommen, mithin unbrauchbar, pus ihr würben wir näm
lich folgern müffen, wir hätten etwa einen fjornung, alfo einen februar, 
als milbe ju bejeidinen, fofern fein Temperaturburchfchnitt um + 1 Grab 
fchwanke.

Bas aber wäre ein gewaltiger 3rrtum, ber barum nicht ju einer 
Wahrheit wirb, weil er heute allgemein gebräuchlich ift. Ber böfe fehler 
kommt hoher, baß wir unfere Heimat nicht mehr kennen. Wir fdiwören 
heute auf Burdifchnittswcrte, bie in ber Technik ober im Gelbwefen 
ihre Berechtigung haben mögen, immer aber bann ju falfchen Schlüffen 
oerführen, wenn bas Eeben in irgenb einer form bei ber Hedinung mit- 
fpielt. Wir müffen uns barum einmal uetgegenwärtigen, auf welche Weife 
bie Burdifchnittswerte, in unferm fall für bie monatlichen Temperatur- 
fchwankungen, juftanbe kommen. Wollen wir ße errechnen, fo müffen wir 
bie Höchft- unb Tieffttemperaturen innerhalb ber oierunbjwanjig Stunben 
eines Tages gegeneinanber aufrechnen. Weffen wir alfo als Höchfttempe- 
ratur an einem februartage + 11 Grab unb finben wir, baß barauf bas 
Termometer nachts auf — 10 Grab ßnkt, fo ergibt ßch als Wittel + Grab, 
ober, lanbläufig ausgefprodien, ein halb Grab Wärme. Jählen wir bann alle 
Tagesmittel biefes jweiten Jahresmonats jufammen unb teilen wir ße 
burch bie Tagesjahl, in biefem falle alfo burch 28, fo erhalten wir bas 
Wonatsmittel, bas hier y Grab Wärme betragen foil.

Bas fcheint alles in ber Orbnung. Unb hoch (teilt es eine Tüftelei, ein 
lebensfernes Großftabtbenken, aber kein natürliches Benken bar.
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Bleiben wir bei ben eben angegebenen Jaulen, einem Tagest]ödiftwert 
non 11 Grab Wärme unb einem Tiefwert non 10 Grab fiälte. Ba aus 
beiben ein Wittelwert non V¡ Grab Wärme erfließt, zweifelt kein Stäbter, 
ber eine foldie Angabe in ber Jeitung ließt, baran, baß es [idi um einen 
milben Wintermonat hanbelt. Juminbeft halten alle jene biefe Spanne 
nicht für halt, bie ihren gemächlichen Berbauungsfpajiergang in ber linben 
februarfonne machen, um bann an ben warmen Ofen jurüdtjukehren unb 
bie Tiacht im molligen Bett ju oerbringen.

Ganj anbers fieht all bas in ber freien Tlatur aus. fiier ift infolge 
ber erheblichen Tageswärme aller Schnee gefdimoljen. Ber Boben ift feucht 
unb erwärmt fich unter ben Strahlen bes freunblichen Taggeftirns. In ber 
Erbe unb babei wenig bebecht, ober auf ihr liegen bie taufenbfältigen 
Samen unb beginnen ju heimen. Raum aber hat ihr jarter Trieb bie 
fchühenben fiüllen gefprengt, ba fallen acht, ober zehn ober noch mehr 
Grab Haditfroft über ihn h^r unb geben ihm ben Tobesftoß. Wenige folcher 

i Höchte, bie mit warmen Tagen abwechfeln, genügen, um unermeßlichen 
, Schaben anjurichten. Bon alle bem merht ber Stäbter in feinem behaglichen 

Bett nidji bas Geringfte.
□ft ihm mithin eine auf Grunb ber Bauernregeln erfolgte Borherfage 

ju Ohren gehommen, bie non einem beoorftehtnben harten Winter fprach 
unb oergcgenwärtigt er fidi öann bie Burchfchnittstempeip^ur non 
4- Grab, fo pflegt er über eine falche nach feiner pnßcht fraglos miß
glückte, weil irrige Tlaturprophetie ju lachen. Wie follie auch ein Bucdifchnitt 
non 4- % Grab einen harten Winter hennjeichnen.

Babei oergißt er nun aber gänjlidj, an bie Tlatur, an bas Teben, an 
bas freie, fdiutjlofe leben bes Eanbes ju benhen. Er fieht bie Tragöbien 
nicht, bie fidi millionenfach ohne bas Stöhnen bes Scßmerjes unb ben 
Wehlaut ber ßlage in flur unb felb abfpielen. Er fieht nur ben Burdi- 
fdinittswert unb baut allein auf ihn [eine Überzeugung oon ber Tllilbe 
bes Winters. Er aber unb feine Weinung finb nicht maßgebenb. Er ift 
nidit mehr Tlatur. Er hat barum kein Urteil. Entfdieibenb ift, was bie 
Eichel, was bie Beerenhörner, was bie jarten Triebe, was bas Saathorn, 
was alfo bie Welt bes Bauern fagt. 3hr f rofttob ift eine unmißoerftänb- 
liche Antwort, ift bie Antwort auf unfere frage, was wir unter einem 
harten Winter ju uerftehen haben. Unb biefe Antwort lautet: fjart ift ein 
Winter bann, wenn er über bas natürliche Grringftmaß hinaus heimenbes 
Eeben nerniditet. Bauon aber tierra! uns ber rechnerifdi ermittelte Burch- 
fdinittswett nichts; er führt uns nur irre, weil ju lebensfremben, ju 
unnatürlichen Schlüffen.

Wie fchollenfern unb lebensunerfahren bie auf berartigen Wittelwerten 
aufgebauten Anfichten finb, wirb fofort hlar, wenn wir uns baran erinnern, 
baß unfer ganjes Bafein non ber pflanje abhängt. Ohne ße unb ohne 
bas non ihr genährte Tier, unferen fleifchlieferer, wäre bie Erbe nicht bie 

einzige grüne Oafe jwifchen bet Glut ber Sonne unb ben Eiswüften ber 
anberen Planeten; ße wäre ohne Eeben unb Eaut unb Euft unb Eiebe.

Ba nun niete oon uns einen Garten hegen, fo feilten auch ße bie 
Wöglichkeiten nutzen, bie ihnen bas Urwiffen bes Bolhes, bie Bauernregeln, 
anhanb geben. Bie Eiebe ju ihren grünen Pfleglingen [olite ße oeranlaffen, 
im gegebenen falle reditjeitig für ben nötigen Schutj ju forgen.

Fjierju helfen uns niele unb rechtzeitige Borjeidien, uon benen wir hier 
nur eine berüchßchtigen wollen:

Biel Eicheln im September —
Biel Sdinee im Bejember.

Wit biefer Behauptung betreten wir ein Gebiet, bas uns oon neuem 
bie Tlatur unb ihre Waßnahmen burchfdiauen läßt, Waßnahmen, bie wir 
als weife unb gütig bezeichnen müffen; benn nicht nur ift bie Eichel, fonbern 
cs ßnb bie Walbfrüchte überhaupt uortreffliehe Winterpropheten. Ber 
Ausfall ihrer Ernte ift ein Borbote ber beoerftehenben halten Jeit unb 
ihrer Strenge. Biele Walbfrüchte unb eine allgemeine reiche Ernte hünben 
einen ftrengen unb meift langen Winter an.

Biefe Tatfadie ift uns nach bem, was wir eingangs hörten, gar nidit 
fo uerwunberlidi. TTleift ßnb bann nämlich Bor- unb Tladiwinter burdi 
warme Tage im Januar, februar oon einanber getrennt, fjier nun fpielt 
ßdi jener oerniditenbe Wedifel warmer Tage unb halter Tlädite ab unb 
würbe bann ben Großteil aller heimenber Samen bem frofttobe opfern, 
hätte oor berartigen Wintern bie Tlatur nicht burch befonbers reidien 
fruditbehang oorgeforgt. So hommt bennoch immer eine hinreichenbe Jahl 
junger Sprößlinge burch öen harten Winter, puf biefe Weife oerrät uns 
alfo ber Heidjtum an Eicheln unb fonftigen Walbfrüchten bie Härte ober 
ITlilbe ber hommenben Winterszeit.

Erft jetit ßnb wir barüber im hlarcn, was bie bäuerliche Bezeichnung 
nom harten Winter ju fagen hat. Jetit erft begreifen wir auch, warum ber 
Hegen im Januar zwar hoppelte fieime, aber nur bie halbe frucht für bie 
feime, für bie Walbmaft bebingt. Es ftedit alfo eine große Weisheit in biefer 
Hegel, in ber aber noch weit mehr nerborgen ift, ein tiefer fdiauenbes 
Wiffen, bas uns erft im Spätfommer unb feiner Betrachtung ganj über
fehbar unb oerftänblich werben wirb.

immerhin ift es non großer Wichtigkeit für ben Eanbmann, bereits im 
Januar über bie ju erwartenbe Ernte ber Wilbfrüdjte unb über ben Ausfall 
öer Ernten im allgemeinen fingerjeige ju erhalten; öenn oon allebem hängt 
öer Wirtfdiaftsplan bes ganzen Jahres für ben Bauern ab. Weiß man 
öas, bann erfcheinen auch öie folgenöen Hegeln heineswegs als müßige 
Heimereien, fonbern als lebenswichtige Beobachtungstatfachen:

Januar muß nor fiälte knacken / 
Wenn bie Ernte gut foil fachen. —
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Wie ber Januar I
So ber Juli. —

3ft ber Januar nicht naß / 
füllet (ich bes Winjers faß;
3ft er aber naß unb feucht / 
Bleiben faß unb Scheuer leicht.

3mmer beutlidier wirb uns bie Tatfache, welch bewunbernswert reichet 
Erfahrungsfchah auch in ber einfachften Hegel enthalten ift.

pll biefe hier betrachteten, ben Tlachwinter angehenben fragen greifen 
nun fchon in ben jweiten Jahresmonb, in ben Hornung, hinüber. Das ift 
¡ene Jeit, in ber unfer heimifches Ebelwilb bas Gehörn abwirft, eine 
Erfdieinung, bie wieberum ben Grunbton für ein ganzes Bünbel in unferer 
Jeit unbeachtet gebliebener, teils fogar ganj oergeffener, juminbeft aber 
belächelter Dorgänge, für bie jweite Sinfonie bes frühlings abgibt.

Das pbwerfen bes Gehörns ift ein Jeictjen bafür, baß bas pite abftirbt, 
um bem Jungen piati ju machen. Unb bas gefdiieht ju einer Jeit, in ber 
bas frühlingsbrängen überall fdion oernehmbar würbe, hoch jetit eine 
jweite Welle aufraufchen läßt, bie in oielem nur bem oertraut ift, ber, wie 
jeber Bauer ober jeber förfter, innig mit bet Tlatur oerwoben lebt.

Es ift ein (ehr geheimes Werben, bas wir hier entbecken, bas aber erft 
im britten Wonat entfcheibenb wirb unb barum auch erft bort uehanbelt 
werben foil; benn erft im Eenjmonb, im Wärj wirb bas Eeben auf ben 
befonberen Ton bes Jahres „abgeftimmt".

Jm fjornung bagegen finbet eine gewiffe natürliche pusiefe ftatt. 
Fjerrfcht nämlich einer jener ftrengen Winter, bem, um bas hier ju wieber- 
holen, ein Jahr mit reicher Ernte oorausjugehen pflegt, hat es alfo allent
halben im Januar gekeimt, fo oernichtet ber nun einfallenbe Tlachwinter 
alles bas, was nicht wiberftanbsfähig ift. Tlur bas Starke bleibt am 
Eeben. Das Schwache ftirbt. Das ift gerechte unb wohltätige, bas ift 
natürliche pusiefe. früher hat ße audi ber Wenfch in feinem Eebens- 
kreife geübt.

Wie man fich fonft ju verhalten habe, oermag bereits ber jweite 
fjornung, ber Eichtmeßtag*),  ju oerraten:

Wenn es Eiditmeß (türmt unb fchneit /
Jft ber frühling nicht mehr weit.
Jft es aber klar unb h^f /
fiommt ber Eenj wohl nicht fo fchnell. — ferner heißt es:

•) Es inuB fjier óavon abgelegen werben, bie von flíberf »efígen injivi|rfjen enfbetffen Sc- 
3iei)unoen vieler rvidjfiger Srautfjfage in iljrer Safjreslage 3iir tosmijrfjen ^armonie 311 befragen. 
Sn feinem umroäßenben Söerfe wirb auf ©rnnb fosmijifjer gaijfen biefer witf;fige Sladjroeis geführt 
unb von gan3 neuer Geifc bie ßebensbebeufung ber Srautfjfage aufgejeigf werben.

Eiditmeß hell unb klar /
Gibt ein gutes fiornjahr.

So erwünfdft alfo bem Bauern ein heller jweiter fjornung ift, (o wenig 
liebt ihn ber Eanbmann bann, wenn er ben Ertrag feiner Schafherbe in 
Rechnung (teilt:

Beffer ein Wolf als Sonnenlicht / 
Ju Eiditmeß in ben Schafftall bricht.

Diefer Wunfdi ift oerftänblidi, wenn wir uns nach ber obigen Kegel 
baran erinnern, baß helles unb klares Wetter einen für bas Gebeihen 
ber Halmfrüchte uorteilhaften längeren Tlachwinter im Gefolge hat, währenb 
ber Schäfer beswegen ein jeitiges, grasreiches frühjahr herbeifehnt, weil 
bereits im Eenj, im britten Jahresmonb, bie jungen Eämmer jur Welt 
kommen, benen Schnee unb froft fehr fchäblidi ßnb.

für ben Bienenwirt hat Eiditmeß ebenfalls befonbere Bebeutung.
Scheint an Eiditmeß bie Sonne /
Geraten bie Bienen gut.

pus biefem Grunbe mag ber Jmker alfo non bunklem Wetter am 
2. februar nichts wiffen. Dagegen wünfeht er fidi foldies für ben 3. Hor
nung, ba bann feine Bienen nerfprechen, „fett" ju werben. Ein weiteres 
Wittel, um bie Güte bes Honigjahres oorausjufchauen, wirb befonbers 
in Horbbcutfchlanb in ber Birke gefehen. Wenn an ihr am Tage nach Eicht- 
meß Tropfen hängen, fo ift auf eine gute Honigausbeute ju rechnen.

Wenben wir unfern Blick nun wieber jum fiosmos. Unfere Erbe hat 
jetjt einen Bejirk erreicht, ber in normalen Jahren ßch bort befinbet, wo 
bie Dorberwanb bes Eisfchleier-Gegentriditers oorhanben ift (pbb. 6). Hier 
wirb unfer Stern neuerlich ben Einwirkungen befonbers reichen Grob- unb 
feineisjufluffes ausgefelp.

Wir würben alfo ju forbetn haben, baß (ich um biefe Spanne nicht 
nur in ihrer prt betonte Wettererfcheinungen beobachten laffen müßten, 
fonbern auch Erregungsjuftänbe bes Eebens.

Da ich öie letzte Seite ber kosmifchen Einflüffe in meinem „Der- 
mädjtniß" ausführlich behanbelte, foli hier nur kurj auf bie Tatfache hin- 
gewiefen werben, baß ber Höhepunkt bes Tlachwinters auch ein Höhepunkt 
in ber Jahresanjahl ber Dergehen gegen bie Keichsgefefie, mithin eine 
folge mangelnber Selbftbeherrfchung jeigt (pbb. 10).

Jetjt treten auch ¡ene Erfdieinungen beutlich auf, bie ju milbern ober 
9ar ju befeitigen, Wiftel unb Unruhen in ben Jimmern aufgehängt würben: 
We Wacht ber rutenbewegenben firäfte fteigt jetjt ju einem befonberen 
Höhepunkt an. Wir wunbern uns barüber nicht, ba ja bie Sonneneinwir
kungen burch bie feineis-Beftreuung als felbftoerftänbliche £olge eine Der- 
ftärkung ber Erbftrahlen mit ßch bringen muß.
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Es fdieint nun, baß biefe Strahlenwirkungen unterfd]ieblid]e folgen 
haben, bie ber Eanbmann fehr genau beobachtete. Einmal behauptet er 
oom 14. fjornung:

Sankt Wallentins Eier
Sinb umfonft ju teuer.

Er will bamit fagen, baß bie um Witte bes jweiten Jahresmonats 
gelegten Eier keine Brut ergeben. Barum wirb er um Witte februar niemals 
eine Renne (eben, mürbe er es tun, fo bliebe fie nicht auf bem lieft. Bie 
Urfachen biefer Erfcheinung kennen wir; benn es hanbelt fich auch in biefem 
falle um bie kosmifd] bebingte Buhelofigkeit. Sollte aber eine Renne 
bennoch fitjen bleiben, fo mißrät bie Brut trohbem faft immer. Bie Hüben 
fcheinen oft blinb ju bleiben ober Eähmungen aufjuweifen. Unb bas ift 
bemerkenswert, ba auch bem prjt bekannt ift, baß um biefe Jeit bie 
Jahl ber Erkrankungen bebeutfam anjufteigen pflegt.

Wenn nun ber echte Bauer nach wie oor bas Brüten um bie Witte 
bes fjornung oermeibet, fo hat er boch Wittel gefunben, ben fd]äbigenben, 
kosmifchen unb rutenbewegenben Rräften ju begegnen.

Bie näheren Unterteilungen haben gezeigt, baß fich in normalen 
Jahren biefe Einflüffe bis über bie Witte bes Wärj, bes Eenjing, hinjietjen. 
Um biefe Jeit aber ift bie Brut oor allem ber Hühner unb ber Gänfe in 
oollem Gange. Sie ju gutem Enbe ju führen, oerwenbeten bie Phnen nun 
einige Pflanjen, bie fie bem Tleftftroh beifügten: Bie Brenneffei für Gänfe 
unb Quenbel (Tafel IX) ober auch Gunbermann für Hühner.

Bas fieht junächft wieber nad] jenem fattfam bekannten pberglauben 
aus, für ben bas lebte Jahrhunbert nur ein lächeln übrig hatte. Wenben 
wir uns trohbem einmal bem merkwürbigen Brauch ju, Ueffeln ins 
Stroh 3U geben.

3n mühfeliger Kleinarbeit ift im Eaufe ber lebten Jahrjehnte oon 
ber Bolkskunbe all bas jufammengetragen worben, was uns hier angeht. 
Bei flüchtiger Betrachtung wirb ba ein fcheinbar kraufer unb bunter 
Glaube fid]tbar; eine Seelenhaltung, bie an Einfältigkeit kaum noch Über
boten werben kann. Es genügt hier an bem Beifpiel ber Tleffel jene wirr 
anmutenben Borftellungen kennenjulernen, bie, naheju hemmungslos, 
einem berart ur.fcheinbaren Gewächfe bie unglaubhaften Binge unb fäl]ig- 
keiten anbid]ten. Hören wir barum einen heroorragenben Renner biefer 
fragen, Br. Heinrich Warjell. Er fd]ieibt oon oer überall gemeinen Tleffel: 
„Sie jeigt bem primitioen Wenfdien ein boppeltes Gefid]t: pls freunbin 
bes Wenfchen erfcheint fie, wenn fie ihm im frühjahr bas erfte frifdie 
Grün als Koft bietet, bie er in bet langen HJintersjeit fo fchmerjlid] entbehrt 
hat, als unheimliches firaur unb als Sih eines böfen Bämons, weil fie 
brennt, ohne baß er, wie bei ber Biftel, bie Urfache ber Schmerjempfinbung 
gleich feftftellen kann... Gleich ben Bornfträuchern hat aud] bie Tleffel 

bie Rraft, Heren unb überhaupt böfen Jauber fernjuhalten, ein Beweis, 
wie körperlich man (ich biefe unheimlichen Wefen oorftellt.... Jn bet 
fympathifchen Webijin bient bie Brenneffei oor allem baju, um bas fieber, 
befonbers bas fogenannte „kalte" fieber (= Wed]felfieber mit Sd]üttelfroft) 
ju bannen, eine Rrankheitserfdieinung, bie man fid] oerurfacht bad]te 
burd] einen Bämon, ber ben Wenfchen hin- unb h^rfchüttelt. puf ber

ílbb. 10.
Safjresfuroe ber «ergcíjcn gegen bie ©efefje. freien nitíjf nur bie beiben witzigen tosmifdj 
bebingfen ^öijepuntfe um Slliffe februar unb illiffe flugufl beuflirf) fjeroor, fonbern es finb audj 
überall ba, roo bie fjofjen Sefffage ber ílíjnen lagen, befonbers ausgeprägte unb burrfj Spfeiie 

fitijfbar gematfjfe tosmifdje Slnroirfungsffeigerungen oorijanben.
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3nfel Wollin (Pommern) ging ber firanke nod] oor einigen Jahrzehnten oor 
pufgang ober nad] Untergang ber Sonne brei Tage hintereinanber ju einer 
Brenneffei unb rebete ße folgenbermaßen an:

„Gun pwenb, bu UH (= pite), Jk bring bi bet Hete (= heiße) unb 
bet Rull (= kalte fieber) / Wi fall bat oergan / Un bu faft 
= (follft) bat bekam."
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UJenn hier bie Brennerei als „Bu pite" angefprodien wirb, fo beweift 
bas am beften, baß man in ihr bie Berkörperung beziehungsweife ben 
5it¡ bes bämonifdien Wefens [ah- Bie aargauifche liebensart: Er ift i 
b'Tleffle dio," bas heißt er ift geftorben, fcheint auch barauf hinzubeuten, 
baß man bie Tleffelbüfche für ben Aufenthaltsort ber Totenfeelen hielt. 
Bamit wäre ber Glaube ber fiebenbürgifcfjen Jeltjigeuner zu Dergleichen, 
bie behaupten, baß bie Brenneffei an Orten wachfe, roo ein nerftechter 
Eingang ju ben Wohnungen ber Pcuous-Eeute (— unterirbifdie Geifter) 
fei. Baß es bei ben Brenneffeln nicht ganj geheuer ift, geht ferner aus 
einer fdiwäbifchen Sage h^roor. puf bem fiirfdiberg bei Balingen, ba roa 
früher bas alte Schloß ftanb, wädift an einer beftimmten Stelle ein 
„Brenneffelmann" mit ausgeftreckten Armen unb Beinen; man hat hier 
bie Brenneffei fdion mehrmals ausgerottet, allein es roachfen bann jebesmal 
neue unb bilben immer biefelben figuren. Was an jener Stelle gefchehen 
fein mag, roeiß niemanb mehr anzugeben. Jn Hlecklenburg heißt bie Tleffel 
auch „Bunnernettel" (= Bonnerneffel). Ein alter Aberglaube befagt, baß 
bas Bier beim fjerannahen eines Gewitters „leicht umfchlage" (= fauer 
werbe); um bies zu oerhüten, legt man Tleffelftengel neben ben Bier
behälter. Ber Grunb für biefe Ubeenoerbinbung bürfte wohl bas „Brennen" 
ber pflanze fein."

Bleibt uns nach allen biefen mehr als feltfamen Behauptungen etwas 
anberes übrig, als lädielnb auf bie Einfalt jener ju flauen, b> falche 
Borftellungen ernft nahmen unb ße burch bie Jahrhunberte bis in bie 
Gegenwart bewahrten?

Jnbeß, hier muß es wieberum gefagt werben: wir befinben uns in 
einem Jrrtum. flicht jene, bie berartige Behauptungen aufftellten, waren 
„primitioe" Tlienfchen, fonbern wir felbft ßnb es, bie blinb burch öle Tlatur 
gehen; wir, bie wir bie Sprache unferer Heimat nicht mehr oerftehen, bie 
ftumme jwiefprache zwifdien ITlenfdi unb grüner Welt, bie uns Geheimniffe 
offenbart, feffelnber als bie Einbilbungskraft ße je ju geftalten oermöchte.

Wenn ber eben erwähnte Gelehrte bereits in feiner Schreibweife 
gerabeju um Berjeihung bittet, bem gebilbeten Eefer ein berartiges kunter
bunt myftifchen Aberglaubens oorfehen ju müffen, fo liegt bas nur an 
ber grunblegenb falfdien puffaffung, es hanbele fich bei ben alten Angaben 
um erakte Bezeichnung oon Tatfachen.

Wenn ber pldjemift unter bem Jeidien bes Sternes THerkur bas 
Queckfilber, ber heutige Phy fiber unter bem Hamen Elektrizität eine ihm 
ganz unbekannte kraft, ber Chemiker unter O2 bas ihm bem Wefen nach 
burchaus unoertraute Sauerftoffmolekül oerfteht, fo finb bas, nicht wie wir 
geneigt ßnb anzunehmen, erakte Bezeichnungen, fonbern es ßnb Sinnbilber 
für Hätfel. Pur ßnb mir uns biefer Tatfache gar nicht mehr bewußt. Ber 
frühe Boroäter inbeß war fidi fehr hlar barüber, baß er nur burch Symbole 
ber Wahrheit näher kommen konnte unb oerftanb unter Bämonen unb 

Geißern etwas gänzlich anberes, als unfere nur bas Gegenr:änbliche 
erfaffenbe Jeit. Bie Sprache könnte uns hier belehren; benn noch oerwenben 
wir im Worte „Weingeift" ein foldies Sinnbilb, bas wie im „Brunnengeift 
ober „Bämon" zuminbeft nichts anberes fagen will, als baß hier etwas 
Unbekanntes, bem ITlenfchen freunblidies ober feinblidies wirkfam fei. 
Trotjbem mag bahingeftellt bleiben, ob ber pusbruck Bämon nicht erft 
kirchlicher Herkunft unb ber Erfatj für eine injwifchen oergeffene Be
zeichnung ift.

Wenn alfo bie Tleffel im Berbadjte ftanb, bie kraft zu hoben, Heren 
unb böfen Jauber fernzuhalten, fo ift bamit nicht, wie bie Bolkskunbe zu 
glauben fcheint, ein offenkunbiger Beweis bafür gegeben, wie körperlich 
unfere Ahnen ßd] Heren unb böfe Wefen oorftellten, fonbern hier ßnb 
Eigenfchaften ber Brenneffei gemeint, bie oielleidit nicht mehr bekannt ßnb, 
bie in Dergeffenheit gerieten unb nach benen wir zu fudien haben.

Auch hier aber gibt es nur einen einzigen Weg, ber uns zur Eöfung 
führt, nämlidi ben biologifdien Berfudi, ben wir in einfachfter Weife burdi 
Juhilfenahme unferer Wünfdielrute ausführen.

Jeber.Hutner oon hinreichenber Erfahrung wirb nun betätigen, baß 
bie Brenneffei ausschließlich an Orten gebest, wo bas magifche Heis aus- 
fdilägt, wo alfo, um in ber heutigen Ausbruchsweife ju reben, erhöhte 
Strahlung, mithin gefteigerte Eeitfähigkeit herrfcht. Was biefe Strahlung 
an ßch ift, können wir nur oermuten. Es zeigt ßch nämlich öie merkwürbige 
Tatfache, baß hier ein Bünbel oerfdiiebener kräfte am Werke ift, oon 
benen ber eine Teil mit Hilfe phyfikalifcher Geräte nachgewiefen, ber anbere 
aber ausfchließlidi nur burch ben biologifdien Berfudi feftftellbar ift; beibe 
ßnb aber in ber Tlatur berart oereint, baß es fehr wohl gelingt, mit Hilfe 
ber Bleßgeräte bie Hichtigkeit bes Hutenausfchlages nachzuprüfen, baß bas 
Gerät aber bort oerfagt, wo es ßch um ben Einfluß auf bas Eeben hanbelt. 
Es braucht uns bas nicht weiter zu beunruhigen, ba uns bas Eeben felbft 
unmißoerftünbliche Antworten auf bie Einwirkung ber Erbftrahlen gibt. 
Ba nun alle Eebenströger keine groben phyßkalifchen Geräte, fonbern bie 
feinften unb empfinbfamften Anorbnungen für bas Borhanbenfein jartefter 
Wedifelkräfte ßnb, fo ift für uns, bie wir bie Äußerungen ber Tlatur 
unmittelbar zu lefen oerftehen, bas Verhalten lebenbiger Wefen benbunklen 
kräften gegenüber einbeutiger als irgenb ein pusfdilag, ber burch ein 
hünftlidies Gerät ßditbar gemacht wirb.

Unterfuchen wir alfo üppig wudiernbe Tleffelgebüfche, fo entbecken wir, 
baß biefe „brennenbe" Pflanze fogar Orte bewohnt, an benen ßch jwei 
ober mehrere Strahlungslinien fchneiben, wo alfo ganz befonbers ftarke 
kraftwirkungen aus bem Untergrunbe wirkfam werben. Unb bas ßnb 
wieber jene Stellen, bie oft als Blitifangpunkte zu gelten haben, als enge 
begrenzte Gebiete mithin, bie ber Blip bei feinem Einfchlag in ber ungeftörten 
Tlatur erfahrungsgemäß beoorzugt. pus biefem unb keinem anbern Grunbe 
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— wie fidi üielfältig aus bem Dolkswiffen erkennen läßt — nannten bie 
piten bie Brenneffel audi Donnerneffel.

Darum war bie Tleffel bem Donar heilig, pudi biefe pngabe roirb aber 
mißnerftanben, weil wir fälfdilich in Donar einen Gott fehen unb bie Be- 
jcidinung „heilig" in ihrem Utfinn nicht mehr begreifen. Juminbeft in ber 
Jeit ihrer Hochkultur haben unfere Doroäter in ben oermeintlichen Göttern 
nichts anberes erblickt, als im wefentlidien unsichtbare unb boch beutlich 
fpürbare Gräfte, bie fie mit ßnnbilblidien Damen bejeichneten. Die Derfalls- 
jeit unb bie Spanne ber Bekehrung haben bann Götter aus Donar unb 
frija unb Oftara, unb wie ße alle heißen mögen, gemacht. Dies konnte 
umfo leichter gefdiehen, als mit biefen Begriffen in ber Tat infofern etwas 
Göttliches aerbunben war, als bie Phnen in ben fraglichen Gräfteäuße- 
rungen immer eine Offenbarung ber hinter ber Welt wefenben göttlichen 
TTlacht erblickten.

Donar war ihnen alfo bie göttliche Gewitterhraft unb war barum 
eine weit tiefere Bejeichnung als ¡ene, bie wir heute oerwenben, wenn wir 
non Elektrijität, wörtlich alfa oon ber Bernfteinkraft reben, benn elektron 
heißt nichts anberes als Bernftein.

Wenn barum gefagt wirb, bie Tleffel fei ben Donarkräften geheiligt, fo 
ift barunter nidit etwa ein kultifdier Begriff ju uerftehen, fonbern „ge
heiligt" heißt hier immer wie in ähnlichen Sälien „Heil bringenb". Damit 
ift übrigens unfer Weg erleichtert, juminbeft ift er gewiefen; be1, i es ift 
nun unfere pufgabe, in Erfahrung ju bringen, inwiefern bie Deffel in 
Bejug auf bie Donarkräfte bem Wenfchen fjeil ju bringen nermag.

Halten wir barum junächft feft, baß bie Deffel ju ihrem Gebeihen 
erhöhter Strahlung bebarf. fügen wir nun fßnju, baß gefteigerte Leitfähig- 
heit nicht nur über unterirbifch fließenben Wafferrinnfalen auftritt, fonbern 
auch bort, wo ßch Fjohlräume, Erbfpalten unb fonftige (Düfte befinben, 
fo haben wir junädift ganj mühelos bie aermeintliche Sage com rätfel- 
haften Brenneffelmann gelöft. puf bem fjirfchberg bürfte ßdi nämlich gar- 
nichts anberes finben, als bie pusftrahlungen unterirbifdier felsfpalten, 
möglicherweife fogar nur injwifdien unjugänglidi geworbener ehemaliger 
Gellerräume, beren wahrfcheinlidi angereicherte Habioaktiaität ihre Strah
lungen in einer form aus ber Erbe entfenbet, bie mit ber Geftalt eines 
fflannes Ähnlichkeit hat öer prme unb Beine ausftreckt.

Dort kann bie Deffel bann ruhig immer wieber oöllig entfernt werben; 
benn non neuem wirb Same an biefen Ort gelangen unb in kurjer Jeit 
ben Brenneffelmann auferftehen laffen. Diefe Tatfadie kennt jeber Garten
beßker, ber genau weiß, baß es Stellen gibt, an benen bie Brenneffel 
unausrottbar ift. Wir führten früher fchon bie Tatfache an, baß gewiffe 
fingerhutgewächfe nur an Orten aus Samen ju jiehen ßnb, bie erhöhte 
Leitfähigkeit beßfien. Ähnliches ift bei her Brenneffel ber fall; auch ße 
erfcheint immer wieber bort, wo bie Strahlungen entfpredienb gefteigert 

ßnb. Darum ift es in biefem Jufammenhange wichtig, auf bie Junerläffig- 
keit ber Dolksüberlieferung hwjuweifen, bie ben Berichterftatter ju ber 
Bemerkung jwingt, niemanb aermöge mehr anjugeben, was an jener 
geheimnisoollen Stelle bie nodi heute ben Brenneffelmann aufweift, ehebem 
Seltfames gefchehen fei. 3n Wahrheit ift natürlidi nidits gefchehen. Dur bie 
Leitfähigkeit ift aorhanben. puf ße allein bejieht ßdi bie pngabe ber 
Jigeuner, wenn biefe aon „unterirbifdien Geißern" reben; benn biefe 
„Dämonen" ßnb, wie wir wiffen, für bas Gebeihen ber Deffel ebenfo wichtig 
wie für bie meiften anberen Gift- unb Fjeilpflanjen, für pmeifen, Bienen, 
Giftfchlangen, für Eäufe, Wanjen unb flöhe, währenb ße für anbere Eebe- 
wefen, fo auch für ben Wenfchen unb bie Haustiere fowie jahlreidie 
Gulturgewächfe auf bie Dauer fdiäblich wirken können.

pus biefem Grunbe finb jene meift ftrahlenförmig auftretenben Einien, 
über benen bie Hute ausfehlägt mit oollem Hecht als Heijßreifen benannt 
worben. Dritümlich bagegen ift es, biefe Heijßreifen fchledithin als „patho
gene" Heijßreifen, alfo als krankmaegenbe Heijßreifen ju bejeidinen. Sie 
können nämlich felbft für jene Wefen wie ben Wenfchen, ben ße üblicherweife 
fdiäbigen, unter Umßänben fehr günftigeWirkungen ausüben; benn bie Tat
fache ift nicht ju beftreiten unb bürfte in Juhunft in ber H^ilkunbe wieber 
eine Holle fpielen, baß bie Heijßreifen bei gewiffen Erkrankungen fehr 
günftig alfo h^ilfam wirken. Wir gehen alfo wohl nicht fehl, wenn wir 
nermuten, baß an Wechfelfieber Eeibenbe bann gebeffert ober gar geheilt 
werben, wenn ße ßch 3U beftimmten Jeiten an beßrahlte piätje begeben.

Später werben wir bie nerblüffenbe Tatfadie erarbeiten, baß es ßch 
bei berartigen Waßnahmen, beren eine uns ber Deffelglaube aor pugen 
führt, um Erfcheinungen hanbelt, bie jum Tanj als folchem unb auch 3um 
kultißhcn Tanj führten. Urfprünglidi war ber Tanj, unb er ift es unerkannt 
nodi heute, in feinen reineren formen eine Gefunbheitsmaßnahme.

Empfahlen bie piten alfo bem an Wechfelfieber Eeibenben ben Befudi 
ßark beftrahlter Orte, fo war bie Deffel nur ein Wegweifer; benn 
üppig gebeiht ße ja nut an berartigen plätien. Selbft bas Sprüchlein iß 
nicht ohne Wert. Es würbe aber ju weit führen, bie hier in Eaut unb 
ptmung liegenben Wöglichkeiten hinßditlidi ihrer Heilwirkung ju erörtern; 
wir müffen uns baran genügen laffen, auf ben ßärkenben unb helfenben 
Glauben an bie Heilwirkung hinjuweifen, an jenen Glauben, ohne ben auch 
heute felbft ber beffe Heilkünßler nicht ausjukommen aermag. Damit aber 
nicht genug! Die Dorfdirift forbert nämlich ferner, ber Befuch habe aor 
Sonnenaufgang ober nach Sonnenuntergang ju gefchehen. So myftifdi 
biefe letzte Bebingung klingen mag, auch ße befteht 3u Hecht; benn gerabe 
unb nur um biefe Jeiten fteigt bie elektrifcheLeitfähigkeit ber Euft befonbers 
hoch an, wie jebem prjt aus ber fieberkuroe geläufig. Durchfdiaubar ßnb 
bie Derhältniffe aber erft burch Hanns Hörbiger geworben, beffen ent- 
[predienbes Gurnenbilb wir h* er wiebergeben (pbb. 11). Diefe Steigerung
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Der Eeitfähigkeit ift kosmifch bebingt baburch, baß naturnotwenbig tagtäg
lich ùie höheren Euftgasfdiidlten, unter welchen fidi bie Erbe uor Sonnenauf- 
unb nach Sonnenuntergang befinbet, mit pofitia gelabenem feineis be
fonbers angereidjert fein müffen*).  pus biefer Tatfadie folgt notroenbig 
auch ein pnfteigen ber Heijftreifenkräfte. Babei aber, um bas gleich h^r 
anjumerken, entfteht für beftrahlt roachfenbe pflanzen bie Botwenbigkeit, 
wollen fie ben krankmadienben Strahlen ungefdiäbigt wiberftehen, auch 
ihre pbwehrkräfte befonbers ju fteigern. Hlit anberen Worten: Bie Schutj- 
ftoffe, als welche wir bie pflanjengifte, bie fieilftoffe unb auch ùas Brenn- 
neffelgift ju betrachten haben, werben befonbers in jenen Stunben wirk- 
fam fein, bie gemeinhin oor Sonnenaufgang unb nach Sonnenuntergang 
liegen, eine Tatfache, bie beswegen für uns bebeutfam ift, weil bie phnen 
gerabe um biefe Jeiten bas Einfammeln entfprechenber fieilpflanjen oor- 
nahmen.

Es ift barum ohne weiteres erfiditlidi, baß währenb ber angegebenen 
Stunben bie „Bämonen" unb „Geifter" auf ben jur Brenneffei kommen
ben Franken befonbers ftark wirken müffen.

Bei allebem ift alfo nichts oon pberglauben; nichts Ulin primitioer 
puffaffungsgabe ju fpüren; fonbern hier ift tiefe, erftaunlidi reiche Batur- 
kenntnis am Werke, bie uns jur pchtung oor bem umfaffenben Erfahrungs- 
wiffen unferer Borfahren jwingt.

Überfchauen wir all biefe Einjelheiten, fo ift uns auch öas gr'iügelte 
Wort „Er ift in bie Ueffeln gegangen" fofort oerftänblidi; benn es will 
nichts anberes befagen als, ber Betreffenbe fei jenen Kräften erlegen, 
jenen böfen Geiftern, bie bort wirkfam finb, wo Beffeln gebeihen. Ber- 
tiauter als bie eben genannte Hebensart ift uns bas Wort „Er ift in bie 
Binfen gegangen", puch Diefer pusfpruch befagt, wie wir bei Behanblung 
ber Wartinsgans erfahren werben, genau bas gleiche.

Bliebe noch übrig, bie merhwürbige Borfchrift ju beuten, warum 
Tleffelftengel neben Bierbehälter gelegt, bas Sauerwerben bes Gebräues 
bei heranjiehenbem Gewitter oerhinbern folien. Bas ift eine fehr weife 
Borfchrift, wenn wir berüchfichtigen, baß genau fo wie oor Sonnenauf- 
unb nach Sonnenuntergang fo auch, unb ganj befonbers heftig, bei an- 
jiehenbem Gewitter bie Erbftrahlen anfteigen. Erinnern wir uns nun baran, 
baß ja bie Brenneffei einen Schutjftoff gegen bie fdiäbigenben firäfte bet 
gefteigerten Eeitfähigkeit befifit, fo müßten wir oermuten, ihre pnwefen- 
hci! bürfte ausreichen, um bie Eeitfähigkeitsfihäbigungen auch innerhalb 
oon Wohn- unb Wirtfchaftsräumen ju befeitigen. Bas ift nun in ber Tat 
ber fall. Bie Tleffel ift eines jener urtümlichen Wittel, bie ben Boroätern 
baju bienten, jene Waßnahmen ju ergreifen, bie wir heute lanbläufig als 
Entftrahlung ober pbfchirmung bejeidinen.

*) Släijeres: fjanns (yifrfjcr „9er ÜDefl ins llnbefrcfene"; 9)erlafl 9r. Oermann (Efrfjenijagen, 
Srcslau.

prjtlidierfeits ift biefe Fähigkeit ber Tleffelftengel in neuerer Jeit in- 
buftriell ausgenüttf worben, um Watten herjuftellen, bie abfchirmenb 
wirken folien.

Wit biefer Eigenart ber Ueffeln ift aber noch lange nicht bie Behinbe- 
rung bes Sauerwerbens erklärt. Bun haben aber entfprechenbe Berfucfrje 
gelehrt, baß bie Bermehrung unb bie Tätigkeit beftimmter Spaltpilze unter 
ber Einwirkung gefteigerter Eeitfähigkeit befonbers erhöht werben. Ba 
uns bie Erfahrung jeigt, baß leicht fäuernbe Stoffe bei anjiehenbem Ge
witter überrafchenb fchnell umfdilagen, fo bürfen wir auch hi« bie plötz
lich oermehrte Tätigkeit ber betreffenden Wcinlebewefen oerantwortlich

9ic Kurve 3ciflf bie 9er|päfung, iveltfje bie Cujfbrutfroene unfer bem Qilorgcn- unb abcnbrnall 
bis ju ifjrein 9Dir!|amroerben auf bem ffrbbobcn crlcibef. 9ie ijier noti) als „9crmufung“ be- 

3cirfjnefen Kurven bürfen ijeufe als vorfjanben angefeljen iverben.

machen. Biefe muß aber unterbunben werben, fofern bie entftratjlenbe 
Befiel bie Eeitfähigkeit auf einen biologifdi entfpredienb geringen Wert 
herab|etft. puch hier alfo jeigt fich, öaß bie Bonnerneffeln in ber Tat bie 
Fähigkeit haben, „fieren unb böfen Jauber" fernjuhalten.

Unb bamit ift unfere frage weitgehenb beantwortet, inwiefern unfere 
brennenbe Pflanje fieil bringt gegen bie fdiäbigenben ober gefährlichen 
Bonarkräfte.

Gleichseitig haben wir aber auch ein weiteres Hätfel gelöft, bie Ur
fachen nämlich für ben Brauch, Tleffeln bem Beftftroh, befonbers ber Gänfe, 
beijugeben; benn wenn biefes Gewächs bie fähigkeit befitjt, bie erhöhte 
unb barum Unruhe unb Gefunbheitsfchäbigungen mit fidi bringenbe Eeit
fähigkeit entfpredienb abjubroffeln, bann tut bet Bauer fehr recht baran, 
cs bem Hefte hinjujufügen. Bas brütenbe Tier wirb nun Huhe haben 
unb fein Gefchäft jur Jufriebenheit bes Wenfdien erlebigen. Bie Brenn- 
neffeln haben alfo einen hohen Wert für ben Geflügeljüditer unb es hängt 
gewiß auch mit ber Strahlenempfinblichheit ber jungen Gänfe jufammen, 
baß ihnen jarte Brenneffeln als futter gereicht werben.

Tlidit überfehen barf auch ùer Wert biefer Beftbeigaben wegen feiner 
Wirkung auf bas Ungejiefer werben. Wie uns fpäter klar werben bürfte, 
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uertreibcn TLefieln unì) ähnlich wirhenöe Pflanjen Die „angetieften" flöhe 
unì) Eäufe.

THit biefen Betrachtungen ift übrigens ein (ehr wichtiges Gebiet, näm
lich Das 025 uermeintlichen Aberglaubens in Der Dolksheilkunöe befchritten. 
Wenn nämlich Die Erfahrung richtig ift. Daß bei entfprectienDer körperlicher 
Eignung als eine öer erften folgen längeren Aufenthaltes über Reijftreifen 
Hheuma auftritt, Dann ift leicht ju begreifen, Daß Die Alten fehr roeife 
taten, öie erkrankte Stelle mit frifdicn Deffelftengeln ju peitfchen. Auf Diefe 
Weife würbe öer Strahlenfchutiftoff öer Tieffeln in öen Körper gebracht. 
Erft infolge öiefer Überlegung roerDen erftaunlidie unD immer bejroeifelte 
Berichte über inöifdie Heilerfolge Durchaus begreifbar. 3n OftinDien gibt es 
nämlich Tieffeln, Deren Gift Derart ftarh ift, Daß es lebensgefährlich wirken 
kann. Trofiöem oerroenöen öie Dortigen Reilkünftler Diefe Pflanje unö er- 
jielen Heilerfolge, öie Dem europäifchen Arjt gerabeju wunberbar erfcheinen.

Bun fteht öie Tleffel in ihrer Heilwirkung keineswegs oereinjelt Da; 
Denn feit Urjeiten hat öer THenfch ßdi 3ur Einöerung öes Rheumas unö 
oerwanöter Erkrankungen öes Ameifen- unö öes Bienengiftes beöient. 
Bas aber ßnö 5wei Tierarten, oon Denen wir bereits wiffen, Daß auch ße 
im Bereiche öer Reijftreifen auch bann geöeihen, wenn ßdi etwa jwifdien 
Tleffel unö Biene infofern ein Unterfdpeb finöet, als öie 3mmen über 
Strahlungskreujungen, alfo fehr fetjarfen Erbftrahlen, beeinträchtig*  wer
ben. Grunöfählidi aber ßnö ße bis ju einem gewiffen Grabe Strahlen- 
freunöe. Darum wuröen audi öer Bienenftich ebenfo wie öie Ameifenfäure, 
öas Ameifengift, bereits feit älteften Jeiten gegen rheumatifdie Befchweröen 
angewenöet unö werben es noch heute; Denn beide Stoffe ßnö wieber 
Schutzmittel gegen öie fdiäöigenöen Wirkungen öer Heijftreifen. Es ift 
Darum begreiflich, Daß öie Gänfe, unö aor allem öie jungen Gänfe, öie 
Tleffeln als „Eebenselirier" begierig annehmen, um ßch entfprechenö eben
falls 3U fchütien. Rier mag aber gleich ein allgemein nerbreiteter Jrrtum 
berichtigt werben, öie Anßdjt nämlich, Tleffelgifr fei öer Ameifenfäure ähn
lich- Bas ift nicht richtig. Das Tleffelgift ift eine Eiweißuerbinöung, öie 
enge Derwanötfchaft mit Dem Schlangengift hat.

Es ift alfo ein Überreichtum oon Tleueinfichten, öen uns öie heute 
mißachtete Tleffel oermittelt. Dicht juoiel ift Darum gefagt woröen, wenn 
wir mehrfach behaupteten, Öer tedjnifche THenfch bet Gegenwart kenne 
öie heimatliche Datur nicht mehr.

Genau fo wenig wie er aom eigentlichen Wefen Der Deffel ahnt, weiß 
er auch nichtß mehr um öie Kräfte öes Quenöels, öer felöthymian ober 
auch Hühnerbolle heißt. 3n biefem Damen fdion uerrät ßch ein Teil Des 
Dolksglaubens; Denn öas Wort „Bolle" ift aus Dem lateinifchen „pulet" 
entftanöen, öas floh beöeutet (Tafel IX).

Wit öer Betrachtung öes Quenöels greifen wir fchon tiefer in öie 
Dorfteilungswelt öer Dolksheilkunöe, öie m grunbfätilidier Rinßdit neben 

Den wefentlidiften Dertretern öes Urweistums im oorliegenben Wertte erft
malig ihre Aufhellung erfährt; Denn bisher blieb öas alles Aberglaube 
ober wie Eöuarö Stemplinger es ausbrückt: „Dem primitiuen Denken gilt 
jebe Krankheit, Deren Urfprung man ßch nicht Durch äußere Einwirkungen 
erklären kann, als Ausfluß einer öämonifchen Kraft. Diefe Ein
wirkung ift entweber Schabenjauber, öer oon einem feinölichen Wefen aus
geht ober wirb als Strafe einer beleiöigten Gottheit aufgefaßt."

Wir erkennen fchon hier, Daß Die Worte Stemplingers in einem ganj 
anberen Sinne ben Tatfachen entfprechen als er felbft ahnt; Denn ße ßnö 
in tieferer Bebeutung bie Umfehreibung einer Wahrheit, nicht aber eines 
Jrrglaubens.

Wir fallen bereits injwifdien, was unter öämonifchen Kräften oer- 
ftanben werben muß unb lernten auch öie Berechtigung ber alten Behaup
tung begreifen, Krankheiten feien jum Teil aon feinölichen "möchten be
bingt ober als Strafen einer beleibigten oermeintlichen Gottheit aufju- 
faffen. Wir müffen nur ben Sinn richtig faffen unb bie injwifdien um
gebogenen Begriffe wieber in ihre alte Gerabtjeit jurüchbringen, bann wirb 
aus alleöem etwas oöllig Datürlidjes. Das gefamte Brauchtum hat ¡a 
gar keinen anberen als einen gcfunöhcitlichen Jwech, beffen ebelfte folge 
allerbings, wie ich im „Rerrgottswinkel" ju jeigen oerfuchte, in einer 
Deligioßtät münbet, öie mit Kirche unb Bekenntnis nichts ju tun hat.

An öiefer Einßd]t lag es, baß öie Dafcinsform unferer Ahnen im 
natürlichften Sinne als Teil bet göttlichen Sdiöpfung auch «Gott wohl
gefällig" oerlief. Die natürlichen Wittel würben ge-„braucht", um auf- 
tretenbe ober nur mögliche Spannungen, ju benen aud] öie Krankheiten 
bei Wenfch, Tier unö Pflanje gehören, nicht nur ju heilen, fonbern oiel- 
mehr ju oermeiöen.

Rier hat uns nun ber Quenbel gar manches ju fagen.
Djn ihm behaupten bie Alten junächft, er fei ein treffliches Wittel 

gegen epileptifdie Anfälle. Ohne hier auf bie Derfdpebenartigkeiten biefer 
Erkrankung einjugehen — benn bas ßnb fragen, bie allein ber Reilkünftler 
oon Beruf ju prüfen unö ju entfeheiöen hat — Darf borii grunbfätilich 
folgenbes gefagt werben: Soweit wir heute wiffen, häufen ßch falche An
fälle nicht nur in öen Jeiten kosmifdicr Anwirkungen, wie wir ße um 
Witte februar unö im Auguft befonbers beobachten, fonbern auch bann, 
wenn Sonnenflecke bie Erbe ftark beeinfluffen; ferner auch um öie Jeiten 
öer Wonbwechfel. 3n allen biefen fällen ift aber eine gefteigerte Erb- 
ftrahlung ju beobachten, mithin eine Urfache, bie ju befonbers ftärker 
Deroenerregung führt. Aus biefem Grunbe fchon wirb ber Arst oon morgen 
auch ber frage Aufmerkfamkeit juwenben, ob ßch ber Kranke im Bereiche 
oon Reijftreifen befinbet. 3ft bas ber fall, bann befteht bie Wöglidiheit, 
non ber eine alte, im „Rerrgottswinkel" näher behanbelte Erjählung be
richtet, wenn ße fagt: „Solche Übel können mit keiner gewöhnlichen "Rrjnei 
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gewenbet to erb en, unb ift bies gerabe ein TTlerkjeichen, baß bie firankheit 
bem Tílenfchen burdi böfe feinbliche Gewalten angetan [ei."

Heben wir aber mit fiilfe bes Quenbels bie bämonifchen Einwirkungen 
auf, bann bürfen wir im Bereiche unferer unnatürlichen Lebensformen 
immerhin wenigftens eine Befferung erwarten. Heute wirken ja, außer 
ben lìeijftreifenurfachen, unfere entwurzelte Ernährungsweife, bie puf- 
nähme oon Baufch- unb Genußmitteln ebenfalls fchäbigenb ein unb müffen 
berüchfiditigt werben.

Baß barum heute, unb auf biefes „Heute" ift bie entfrheibenbe Be
tonung ju legen, bie alten ITlittel hier unb ba oerfagen können, bort wo 
ße einft gewirkt haben, liegt an ber ungeheuren Beeinfluffung bes lebens 
burch bie Technik. flicht nur, baß ber Eebensraum unaufhörlich non braht- 
lofen Wellen burdiflutet wirb, bie keineswegs eine immer förberfame 
Wirkung auf bas Eeben ausüben, es im Gegenteil erheblich ju fchäbigen 
fcheinen, bürfte auch bie überreiche Derwenbung oon Bletall, begonnen 
beim fioctjtopf unb fortgeführt bis hin ju ben Eifengerippen ber Wohn- 
häufer unb jum Eifenbeton, bürften fianalifation, Wafferleitungen, Jentral- 
heijungen, Gas, oor allem aber bie elektrifchen fiabel in jeber form, 
fowie bie elektrifchen TRafchinen bebenkliche Einflüffe auf bas Eeben 
haben.

Biefe Binge können hier nur angebeutet werben, ba in jeber ber 
einzelnen technifchen Errungenfchaften eine falche fülle merkwürdiger Tat
fachen enthalten ift, baß ße Sonberbehanblungtn Vorbehalten bleiben 
müffen. pllein bas Waffer als foldies ju Trink- unb fiochjwedien, in fern- 
leitungen unb in Brunnen gibt Stoff 511 einem umfangreichen Buch- Wir 
müffen uns barum hire allein auf bie feftftellung befchränken, baß bie 
wunberbaren Strahlungsformen biefer technifchen Blaßnahmen große Be
beutung für bie Bolksgefunbheit haben. Gewiß brauchen wir nidit über- 
ängftlich 3U fein; benn wer naturgemäß lebt, beugt in jebem falle ben 
hier angeführten Schäbigungen oor. Biefe Tatfadie muß mit 
allem Tladibruck betont werben. Es ift nämlich ein beliebter 
Schachzug, jenen, bie, wie es hier gefchieht, auf brotjenbe, heute über- 
fehene Gefahren hinweifen, bie pbfidp ju unterfdiieben, Beunruhigung 
ins Bolk ju tragen. Bie gleichen Beurteiler ftehen aber nicht an, eine 
gerabeju bämonifch wirkenbe Bajillenangft ju nähren, bie in ihrer Über- 
fteigertheit in allen einßditigen fireifen ihrem Werte gemäß burchaus ge
würdigt wirb. Jubem ift bas, was hier oorgetragen wirb, nicht bie eigen- 
brötlerifdie Erfinbung eines tüftelnben unb grübelnben fiirns, fonbern es 
ift bie Wieberentbeckung oon Erfahrungstatfachen, beren Richtigkeit Jahr- 
taufenbe erwiefen haben. Babei handelt es ßch hier nicht um Binge, bie 
nur Einjelnen Borteile bringen, fonbern es hanbelt ßch um grunbfätiliche 
Gemeingiltigkeiten, bie für bas Wohl unferes Bolkes non einer Bebeutung 
ßnb, bie abjufehen gegenwärtig niemand fähig fein bürfte.

3hre Berüdißchtigung kann aber fdion beswegen nidit ausbleiben, weil 
bie Rückkehr des beutfdien Bolkes jum Urbauerntum auf bem Warfche ift. 
Unb bas befagt mehr, als bet eingefleifchte Stäbter ahnt; denn Bauern
tum ift, wie R. Walter Barré, ber lieichsbaucrnführer, mit bewunbers- 
wertcr Klarheit erkannte, nidit bie Bejeidinung für einen Beruf, nicht das 
fiennjeichen des Tlährftanbes als folchen, fondern es ift eine 
Seelenhaltung. Biefe aber ankert mit ihren tiefften Wurjeln in der 
heimatlichen Tlatur, ju der ben Geeigneten hlnjuführen tieffter Sinn bes 
Erbhofgefetjes ift; benn im Erbhof erblüht non neuem bie firaft eines 
Bauernoolkes, wirb oon neuem bas erblühen, was unter fiultur ocr- 
ftanben werben muß, nämlich bas harmonifche Einfdiwingen ber beutfdien 
Lebensform in ben pblauf ber Schöpfung, piles was hierju hilft, ift oon 
tieffter Eebensbebeutung für unfer Bolk. Unb ba bas Urweistum bes 
Bolkes niemals etwas anberes gewefen ift als ein Tilittler auf bem Wege 
jur Harmonie, wirb unb muß einmal ber Tag kommen, an bem es oon 
neuem in einer unferer Jeit gemäßen $orm bäuerliches Gemeingut werben 
wirb.

Bas ift eine pufgabe, bie anberen überlaffen werben darf. Wir haben 
nur bie Pflicht, in ben oorliegenben Blättern den Weg ju biefer Unaus- 
bleiblichkcit ju ebnen. Es ift barum hier nur ein pnfang gemacht, ein 
Wieberanfang, behaftet mit allen jenen TTlängeln, bie fold] em Beginnen 
eignen.

Ber beutfdie Bauer aber ift auf bem Weg unb bamit THänner, bie 
kraft ihrer Seelenhaltung unb geförbert burdi ihre länblidien Erfah
rungen bas aufgreifen unb oerwirklidien werben, woju in biefem Buche 
nur ein befdieibener Berfudi uorliegt.

Biefe aus länblicher, h^imatgebunbener Erfahrung ßch ergebenben Ein
fichten führen junädift ju ber Überjeugung oon her hohen unb unerreich
baren Empfinblidikeit alles Eebenbigen. Richt umfonft wurde barum auf 
bie Becwenbung ber llletalle unb der technifchen Errungenfchaften t|in- 
gewiefen. Sie mögen ihr Gutes haben, aber ße müffen ebenfo auch fchädi- 
genb wirken. Biefe Erfdieinung kann durch die ganje Tlatur ocrfolgt 
werben.

Biefe Tatfadien müffen wir wieber beaditen lernen, befonbers wenn 
wir ju einer Buchprüfung ber alten Weistümer fchreiten; benn infolge ber 
gefteigerten Strahlungen unferer technifchen Einrichtungen, infolge her pn- 
reidierung bes Blutes mit an ßdj 3war ungeheuer winjigen, aber im 
Eebensablauf bennoch hochwichtigen THetallmengen, ßnb ganj neue Binge 
jur Wirkfamkeit gekommen, Binge, die bie piten nicht kannten. Bielleicht 
aber haben ße beren Berwenbung aus ungeftörtem unb nicht getrübtem 
llaturgefühl abgelehnt.

Wenn alfo gegenwärtig bie alten H^lpflanjen, bie oft jubem noch 
künftlich angebaut, alfo unter ihnen fremden unb ihren Gehalt an wirk-
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(amen Stoffen beeinträd]tigenben Berhältniffen gejogen, anftatt als Wilb- 
pflanjen jur richtigen Jeit gefammelt ju roerben, roenn ße alfo heute ba 
unb bort oerfagen, fo ift bas nicht ihre Schulb.

3m Grunbe haben fie non ihrer Bebeutung als Beftanbteil bäuerlicher 
Qeilkunbe im Bereiche eines naturnahen Gebens nichts eingebüßt. Buch 
ber Quenbel nicht. Großer Beliebtheit erfreute er fich bei ber Behanblung 
gar mancher Frauenkrankheiten. Er gab auch einen gefd]ät]ten Tee, ber 
bei ber Tlieberkunft gereicht roürbe. Bem Bieh roürbe gepuloerter Quenbel 
oor unb nach bem Gebären eingegeben.

Erinnern roir uns jubem feiner Berroenbung als Tieftbeigabe für Gänfe 
unb Ejühner, roelcße ber Bauer bamit begrünbet, baß er fagt, es würben 
auf biefe Weife kräftigere, alfo lebensfähigere 3unge ausgebrütet, fo wirb 
unerwartet oerftänblich, warum ber felbthymian auch als „Unfer Frauen 
Bettftroh" bejeichnet unb oerwenbet würbe.

Es gibt zahlreiche Gewächfe, bie biefen Barnen tragen, wie etwa ben 
Walbmeifter unb bas Eabkraut, weil fie in gleicher Form benützt werben, 
nämlich als Beigabe jum Strohfach, biefer gefünbeften unb hcrlid]ften aller 
Unterlagen. Bile biefe Pflanzen würben auch Warienbettftroh genannt, 
nachbem im Gonjil ju Eeptinae im fjennegau im Jahre 734 ber Brauch oer- 
boten würbe, biefe pflanzen bem Bettftroh fchwangerer Frauen beigu- 
mifchen. Bas Berbot fetzte ßch aber nicht burd}. Ber Brauch erhielt fich; 
beswcgen griff bie Rirctje wie immer bort, wo ße junächft mad]tlo' blieb, 
ju einer ITlaßnahme, bie wir noch heute beobachten: Bie Geiftlidjen ließen 
es ßch angelegen fein, ber Jugenb ju erjählen, ber Heiligen Blutter habe 
einft Stroh oon berartigen Gewächfen als Eager gebient. Bas gefchah ju 
jener Jeit, in ber bas Weistum ber Bhncn fchon in Bergeffenheit ju ge
raten begann. Juminbeft glaubten bie römifchen Senblinge in ben germa
nifchen „Göttern" Wefen fehen 3U bürfen, bie mit ihren eigenen bott
begriffen große Ähnlichkeit hatten. Hier mußte aufgeräumt werben. Barum 
fetiten bie Priefter alles baran, bas germanifche Brauchtum ju befeitigen. 
Bus ben göttlichen Gräften würben barum Heren, Blben, Traten, Teufel, 
Bämonen unb böfer Jauber.

Wo eine berartige Herabfetiung nicht gelang, warb alfo wie beim 
Quenbel eine fromme Eegenbe erfunben, bie um fo leichter unb gefd]iditer 
anjubringen war, als biefe Pflanje ber oermeintlidien Göttin Frigg als 
geheiligt galt. Bun aber wiffen wir, baß Frija unb bie Heilige Piaría im 
urtümlichen Sinne basfelbe ßnb; baß Frigg bie Eiebe weckt unb mit Benus, 
Jftar, Bftarte unb Oftara gleidigefetjt werben barf. Biefe fcheinbare lllerk- 
würbigkeit geht auf bie fd]lid]te Beobachtung jurück, baß jur Jeit, ehe 
unfer heutiger Wonb Begleiter ber Erbe war, ber Eiebesrhythmus im We- 
fentlichen burch öen Stanb bes Benusgeftirns beftimmt würbe. Bus biefem 
Grunbe erft erhielt biefer Stern ben Barnen ber Eiebesgöttin, ben er unter 
oerfchiebenen Barnen im alten Bmerika, in Beufeelanb, China, Jnbien, 

Babylonien, bei ben Frühperuanern, in Ägypten unb bei ben G’rmanen 
führte. Ber im Stern ber Eiebesgöttin oerßnnbilblid]ten Illutter bet TTlütter 
war alfo ber Quenbel geheiligt. Buch hic alfo müffen wir erwarten, baß 
biefes Gewädis im Bereiche ber Bachkommenfchaft irgenbwie jum menfd]- 
lichen Qeile bient. Es liegt nahe, feine Bebeutung für Eiebe unb Fruchtbar
keit ju überprüfen. Baju waren bie römifdien Senblinge in ihrer Batur- 
entfrembung unb auf Grunb ihrer raffifchen pnbersart gewiß nicht fähig. 
Sie faljen im Quenbel nichts anberes als einen heibnifeßen Gultbraud] unb 
bürften kaum geahnt haben, baß es ßch hier um einen wichtigen Beßanb- 
teil ber Bolksheilkunbe hanbelte. Es blieb ihnen oerfd]loffen, baß Frlö- 
thymian unb bie anberen Frauenkräuter als Bettftroh keine anbere Buf- 
gabe haben als fie ihnen im Biftftroh bes Geflügels obliegt: Sie folien bie 
fchäbigenben Erbftrahlen befeitigen unb auf biefe Weife bie Geburten 
erleichtern. Unb bas tun ße; benn bie Wirkung ber rutenbewegenben 
Gräfte auf oie Gebärenbe äußert ßd}, um bies ganz oolkstümlich ausju- 
brücken, in einer Brt Wuskelftarre, bie ben Erfolg ber Wehen behinbert, 
bie Geburt oerjögert unb fd]merjl]aft macht.

Obwohl bie Bebeutung ber Frauenkräuter, bie im „Hcrgottsroinkel" 
näher ausgeführt, mit biefen hurjen Qinweifen keineswegs erfd]öpft 
würbe, begreifen wir boch unfehwer, warum ber Quenbel ber Frija geheiligt 

> war. BH bas aber befagt nicht, wie biefes Gewächs ju einem Barnen kam, 
ber mit ber lateinifdien Bezeichnung für Floh jufammenjuhängen fcheint.

3m Bberglauben wirb biefes unb anberes Ungejiefer immer als an
gelici bCjeidinet. Eine falche Bngabe beutet mit aller nur wünfdienswerten 
Klarheit barauf hin, baß biefe Tiere erhöhte Eeitfähigkeit lieben, Wenfch 
unb Tier nlfo oor allem bort befallen, wo ße ßd] im Bereiche oon Keij- 
ftreifen aufhalten. Wenn alfo gewiffe Pflanjen wie ber Quenbel jur Ber- 
treibung biefer läftigen Störenfriebe feit alters Berroenbung finben, fo 
bürfte es alfo kaum ber Buft biefer Gewächfe fein, ber bem „Schwarj- 
wilb" peinlich ift. Bielmehr müffen wir in ber entftrahlenben Wirkung, 
etwa bes Quenbels, bie eigentliche Urfache ber Wirkung gegen bas Un
gejiefer fehen. Quenbel ift alfo ein Flohtauut unb würbe aud] ju biefem 
Jwed^e unb aud] jur Betreibung anberen Ungejiefers mit Erfolg im 
Qühnerftall oerwenbet unb trug beswegen ben Barnen Hühnerbolle.

Bas alles ift klar unb ßnnooll unb niemanb mehr wirb ber frommen 
Sage Gehör fchenken, unfer Quenbel habe bie Fähigkeit, ben Teufel ju oer- 
treiben; benn biefer Teufel ift uns ju einem fehr einbeutigen Begriff ge
worben; er oerfd]leiert bie rutenberoegenben Gräfte. Ebenfo roirb uns 
her Sinn einer Bolksüberlieferung ohne weiteres oerftänblich, bie ba be- 
riditet, eine Wöchnerin fei baburd] ben Bachftellungen bes Teufels ent
gangen, baß ße jroifchen Quenbelkraut floh- Batürlid] hanbelt es ßch aud] 
in biefem Falle um eine Umbid]tung, bie gewiß einem brauen pater juju- 
fdireiben ift. Wie bie Binge hier bargeftellt werben, ßnb ße unfinnig. Unb 
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öerartiger Un|inn ift feit länger als einem Jahrtaufenb unferm Polke ein- 
gerebet roorben. Es roirb barum auch lange bauern, ihm berartigen Aber
glauben toieber ausjureben.

Unfer Weg, ber uns uon ber fd]lid]ten Sitte, Ueffeln ober felbthymian 
in bie Uefter bes feberniehs ju legen, über einen meiteren pbfchnitt bes 
üermeintlichen Pflanjenaberglaubens führte, erfdiloß uns ein neues Heid], 
bas uns nod] gar manche meiteren Einfichten oermitteln mirb.

Hierher gehört auch bie fiafel, bie im fjornung blüht. Ba ße ebenfalls 
ju ben Jauberpflanjen ju rechnen ift, jubem uns aber Heues ju jeigen hat 
mag fie fcfjon hier betrachtet roerben.

Wer aufmerkfam befonbers bie fübbeutfdien Berggebiete burd]- 
wanbert hat, bem ift gewiß eine höchft merkroürbige Erfdieinung meift 
in abgelegenen fjöfen aufgefallen, fjier unb ba finben ßd] nämlich Betten, 
burch beren fiopfwanb brei baumenftarhe fjafelftedien berart gefdioben 
finb, baß bie bünneren Enben alle nach ber einen Seite jeigen (Tafel VII).

Biefe Waßnahme mirb bann ergriffen, menn fich herausgeftellt hat, 
baß ber Schläfer an jenem piahe oom plbbrudi gepeinigt mirb unb auch 
fonft nicht erquichenb fd]läft.

prüfen mir foldje Sd]lafftätten nach, fo erhalten mir ohne bas Bor- 
hanbenfein ber fjafeläfte Ausfchläge ber Hute. Werben bann bie fjafel- 
ftecken angebracht, fo bemegt fid] bas magifche Heis nicht mehr. So oer- 
blüffenb ein bcrartig hergerid]tetes Bett auch auf ben Ahnungslofer wirkt, 
fo erkennen roir in biefem Brauch öod] nur eine mettere Waßnahme, bie 
fich allein in ber form oon bet pnroenbung bes Quenbels unb ber Ueffel 
unterfchcibet. Wie bei Ueffel unb Quenbel fehen roir nun metter nudi eine 
innere Üerroenbung ber fjafel; benn bie ßätjchen roerben oor Sonnenauf
gang gepflückt unb im frifdqen juftanb „behextem" Bieh, nodi ehe bas Tag
geftirn fichtbar ift, als „jauberabroehrenbes" Wittel eingegeben. Wir be
obachten alfo auch hier, baß bie Jeit, in ber unfer fjafelftraud] feine ftärkften 
Bbroehrkräfte entroickelt, in jroeckmäßiger Weife genüht mirb.

Hoch in anberer Kichtung ift bie Fjafel roiditig. Sie bietet währenb 
eines Gewitters ben felbarbeitern ben oerläßlidiften Sdiutj gegen Blitj- 
gefahr, eine Tatfache, bie uns leicht begreiflich ift, ba jene firäfte, bie bie 
Hute jum pusfchlag bringen, unter gewiffen Borausfetiungen bie leitenbe 
Bahn für ben Blitjftrahl jur unb non ber Erbe bilben. Bie fjafel nernid]tet 
biefe Wöglid]keiten unb gilt fo mit Hecht als Blitjfchutj. Bas mußten unfere 
Ahnen jal]itaufenbelang, ehe ber Jenenfer Pf'anjenforfdier Ernft Stahl 
burch feine ausgebehnten forfchungen über bie Blitjgefährbung oerfd]iebe- 
ner Baumarten ju ber feftftellung kam, auch nicht einen einjigen fall aon 
Blitjfchäbigung bes Fjafelftrauches kennengelernt ju haben.

Es ift natürlich felbftoerftänblid], baß bie fd]uhfud]enben felbatbetter 
ihre eifernen Geräte nidit bei fich behalten. Ebenfo wichtig aber bürfte es 
fein, uorwiegenb falche fjafeln aufjufuchen, bie roilb roudifen, juminbeft 

aus gefäten Hüffen an Ort unb Stelle keimten. Uur fie haben bie höchften 
natürlichen firäfte, mie ßch überhaupt alle Angaben ber piten innerhalb 
bes Pflanjengebietes auf Wilbgcroächfe bejiehen.

Baß auch bie fjafel bem Bonar geheiligt ift, perrounbert uns nicht 
mehr, juminbeft, fofern roir in ihm nur ein Sinnbilb ber Geroitterkräfte 
erblidien. Uun gilt aber Bonar auch als „Gott" ber fruditbarkeit.

Uiemanb hat bisher fagen können, roeld]e Jufammenhänge jroifd]en 
Gewitter unb fruditbarkeit beftehen unb warum unfere Ahnen beibe ßd]t- 
bare Äußerungen auf eine unbekannte, unerforfd]lid]c unb barum „gött
liche" firaft jurückführten.

Es ift ja gerabe bas Seltfame an ben uermeintlidien germanifchen 
Göttern, baß ihre Fähigkeiten fidi immer wieber mit benen anberer über- 
fdjneiben, fo baß nirgenbs heute ein klares Grunbbilb biefer Götterroelt

©eburfcnjafjC (—) in Europa von 
ivirtuno (. . .). ¡Die 'ü&ereinrtinimung
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gewonnen werben konnte. Trotibem liegen bie Binge überaus einfach, fo- 
balb wir boran gehen, mit offenen Augen bie Begangen unferer heimat
lichen Uatur ju beobaditen.

Um Iper nolle filarheit ju fchaffen, wollen wir uns noch einmal oor 
bie Erinnerung rufen, baß bie Sonnenfleche elektrifche firäfte ju uns fenben, 
bie eine Erregung bes Eebens auslöfen, bie ßch aber nicht nur in ber oiel- 
geftaltigen Wetteroorfühligkeit äußert, fonbern aud] bie Eiebesfehnfucht 
fteigert, ße oielleicßt fogar erft roecht, fofern roir ben natürlich lebenben 
THenfdien betrachten. Bemgemäß hat man einwanbfrei ein pnfteigen ber 
ßeburtenjahl mit einer Junahme ber Sonnenflecken unb ein Abnehmen 
l)er Geburten mit Derringerung ber Fleckenjahl beobachtet (Abb. 12).

Baju kommt nun etwas für uns fehr Wichtiges: Auf bie Erbe roir- 
henbe Sonnenflecke ßnb immer mittelbar ober unmittelbar Beranlaffer oon 
Gewittern. Auch hier tritt, wie wir bereits bei ber üerroenbung ber Ueffel 
hörten, eine befonbers gefteigerte elektrifche pnroirhung auf, bie ßd] im 
entfpredienb ftarhen pnfteigen ber Eeitfähigkeit bemerkbar mad]t.
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Diefe Tatfactje ift es nun, öie jenfeits aller erregenben juftänbe, bie 
wir bisher aus THonb- unb Sonnenftellungen etwa bei "Betrachtung ber 
Pflanjenfammebeiten kennenlernten, auch als Erreger ber £iebesfehnfu(t]t 
3U gelten hat. 3n biefen Bonarkräften waren alfo nidit nur bie Gewitter- 
erfcheinungen eingefchloffen, fonbern auch öer fruchtbarkeitsgebanke. Fjier 
haben wir alfo eine Offenbarung jener geheimen göttlidjen möchte oor 
uns, bie ber phne als unerforfctjlich ftumm oerehrte. Wenn wir fie als 
Elehtrijität bezeichnen unb babei glauben, einen Schritt weiter gekommen 
ju fein als unfere Boroäter, fo irren wir uns. Es fcheint oielmehr, als 
hätten bie piten fidi öer Wirklichkeit jener Binge mehr genaht als wir, 
benen bas Eebenswefentlidifte biefer Erfdieinungen trotj aller Phyßk fo gut 
wie unbekannt blieb.

Blit oollem Hecht war barum bie Fjafel fowohl bem Bonar als Ge
witterkraft als auch als fruchtbarkeitsauslöfer geweiht. Rein Wunber, 
wenn wir ben fjafelftraudi audi im "Brauchtum ber Gefchlechter wieber- 
finben.

Ba heißt es: „Biel Fjafelnüffe, niel uneheliche Rinber".
Was ift nicht alles oerfucht worben, biefen oermeintliaien írudjtbar- 

keitsjauber ju beuten! Unb bodi liegen bie. Binge fo einfach; öenn bie 
Fruchtbarkeit ber Fjafeln entfpringt brr nämlichen kosmifdien Urfadie wie 
bie menfdiliche Eicbesfehnfucht. Wenn früher ein Burfch fein THähcl ein- 
lub, mit ¡hm „in bie Fjafelnüffe ju gehen", fo hatte er ganj gew.ß nidit, 
wie bie Erklärer freunblidi meinen, bie oorbringliche Schnfucht, in Gemein- 
fchaft mit ber Eiebften fidi an ben fiafelnüffen gütlich ju tun.

Bie wiffenfchaftlidie Beutung, bie liebeoolle pufforberung fei barauf 
jurückjuführen, baß es beim Fjafelnußpflücken im bidden Walbe nicht 
immer ganj ehrbar juging, überßeht ben eigentlichen Sinn, wenn auch öas 
Ergebnis bas gleiche bleibt.

Wir werben ben Fjafelnüffen als Rünbern ber Winterftrenge fpäter 
nochmals begegnen, wollen aber hier einen weiteren „pberglauben" be
rühren, ber ba behauptet, unfer Strauch fei ein Schlangenfeinb. puct] aus 
biefer pngabe folgert für ben Eanbmenfdien, wie aus allem Weistum, 
etwas Praktifches; benn ohne Gefahr oor Schlangenbißen konnte fidi ber 
Borfahre in ben bamaligen wilben Wölbern unter eine Fjafel fehen, fofern 
biefe Behauptung ben Tatfadien entfpräche. Unb bas tut fie; benn bie 
Giftfdifangen fuctjen, um ihre Opfertiere wittern ju können, einen Ort auf, 
an bem bie Hute fchlägt. Bort wo wir eine geringelt liegenbe Schlange 
beobachten, hanbelt es fidi um berartige Stellen. Es liegt alfo in ber 
Tlatur biefer Tiere, Orten aus bem Wege ju gehen, an benen fie finnen- 
blinb finb. Bies beswegen, weil bie Schlangen in geringeltem Juftänbe 
unter bem Einfluß ber Erbftrahlen fidi öerart auflaben, baß ße eine lebenbe 
pntenne bilben, mit beren Fjilfe ße bie oon ihren Beutetieren ausgefenbeten 
Wellen — alles ftrahlt — ju empfangen oermögen.

Barum erweift ßdi ber oermeintliche pberglaube audi hier ais lebens
wichtiges Tlaturwiffen. ZJiefe Einßcht in bie Jufammenhänge jwifchen 
Rosmos unb Eeben, als jwifchen ber gefamten Umwelt unb bem THenfdien, 
kommt auch in jenen urtümlichen feften jum pusbrudi, bie, wie bie 
fafdiingsjeit, nidit auf ben Wunfdi jurüdigehen, laute Euftbarkeiten um 
bes Trubels willen ju feiern, fonbern um in biefer februarjeit allgemeiner 
kosmifcher Erregung ju einem pusgleich mit bem Gang ber Welt ju ge
langen (pbb. 10).

Baß es fidi beim fafdiing urfprünglidi um eine THaßnahme hanbelte, 
bie oorwicgcnb ber Fjarmonißerung bes Bafeins bienen füllte, geht fdion 
aus brr bejeidinenben Tatfache heroor, bie ßch uns burch öie eigentliche 
Bcrbrcitung biefer feierwodien in Beutfdilanb oorwiegenb im Bereiche 
jener Bolkfchaften offenbart, bie noch engfte Berbinbung jur bäuerlichen 
Seelenhaltung beßhen, wohingegen anbere Bolksteile, bie oom magifdien 
mehr jum tcchnifchen THenfdien übergingen, cs nur ju einer weit blcidicrcn, 
blutärmeren unb nur auf äußerliche Eautheit geftellten Bockbier-feftftim- 
mung braditen.

Solche Binge bürfen nicht überfehen werben, weil ße noch heute bas 
Wefen bes beutfehen magifdien kulturtragenben unb bes tcchnifchen, bie 
jioilifation erjeugenben Bolksbcftanbteiles beleuchten; benn je nach öer 
Wefensart werben auch Sitte unb Brauchtum einer unterfdiieblichen Be
urteilung unb Behanblung unterworfen. Es kommt eben auf bie Seelen
haltung an. Sie ift ba unb wir können ße auf Tritt unb Schritt beob
achten, haben alfo mit ihr ju rechnen. Barum barf non uornherein er
wartet werben, baß bie Urform bes fafchings bei jenem beutfehen Teil 
befonbers ausgeprägt angetroffen wirb, ber ßch burch Einfchmiegcn ben 
natürlichen Bebingungen unterwarf, weniger inbeffen bort, wo bas Streben 
herrfditc, bie Tlatur ju unterwerfen. Tlaturnotwenbig ergeben ßch hier ge- 
wiffe Unterfdiiebe jwifdicn Tlorb- unb Sübbeutfdilanb, bie wir nicht über
fehen bürfen, wenn wir ju einer Wertung bes Eebensjieles gelangen 
wollen. Bas kann allerbings erft fpäter gefchehen; aber wir müffen fchritt- 
weife bie Einßchten erarbeiten, welche ju einer Eöfung biefer pufgabe 
führen.

Rehren wir hier aber junächft ju ben natürlichen Borbebingungen bet 
fafdiingsjeit jurück.

Wenn wir uns in Erinnerung rufen, baß bie empfinblichfte Erregung 
öer erften Jahreshälfte in ben februar fällt, baß jubem hier öie Eiebes- 
fehnfudit als „gottgewollte" natürliche Erfcheinung ein gefteigertes THaß 
ihrer Rraft aufweift, baß alfo troh öes harten ITachwinters felbft unter Eis 
unb Schnee frühlings Erwachen nor ßch geht, bann wirb aus bem fa- 
fchingstreiben nicht nur ein freubiges, oom weißen Winter umrahmtes 
frühlingsfeft, fonbern ber naturnerbunbene Borfahre fuchte unb uerftanb 
öie erroadienben Sehnfüchte ju ftillen. Bie Gleidijeitigkeit ber kosmifdi be- 
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ùingten Erregungsjeiten mit ber ausgebehnten Spanne bes fafdßngs rebet 
eine unmißuerftänbliche Spraye, felbft bann, wenn wir nicht weitere Be- 
weife für bie Bebeutung biefes feftes in ber angebeuteten Richtung be
faßen. Rinberlich bleibt nur ber Schimmer bes Unreinen, ben ein wurjel- 
lofes Bekenntnis über biefes heiligfte Eebensmyfterium warf unb etwas 
für fünbig erklärte, bas für ben f ortbeftanb ber Sippen, ber Bölker unb 
■Rationen erfte Borausfet]ung ift. pus bem gleichen Grunbe hätten bie 
Blumen als unfittliche Erfdieinungen uerbächtigt werben müffen; benn fie 
finb badi nichts anberes als reinfter pusbmck ber „ßnnlidien" Eiebe.

Unfere Phnen buchten unb fühlten tauberer, baditen unb fühlten fo, 
wie heute noch öer echte Bauer empfinbet. Sie oerftanben es, in tief ßnn- 
bilblicher form bas Wefen bes fafdiings jum pusbruck ju bringen, wie 
uns bie noch heute gebräuchlichen fafchingsmasken beweifen.

Einft waren fie reine Tanjmasken, weifen aber noch heute in ihren 
urtümlichen formen ganj beftimmte fiennjeichen auf. pile jeigen nämlich 
als fiopfjier Hörner, febern ober fogar emporgehobene prme, uerwirk- 
lichen im Ganjen alfo ein Sinnbilb, bas ber Rune bes auffteigenben lichtes, 
ber nach ber Winterfonnenwenbe wieber emporfteigenben Sonne, ber Ulan- 
Rune Y, ber TRenfch-Rune, entfpricht. Biefes alte Jeidien fymbolifiert 
nun nicht nur ben mit emporgehobenen prmen bie kosmifchen firäfte bes 
jetit wieber auffteigenben £id]tes auf fidi wirken laffenben Wenfdien, 
fonbern auch bie Wiebergeburt; es ift alfo auch ein Sinnbilb ber fleifch- 
geworbenen Winne, bie burd] jebe Jeugung ju einer Derbinbung bes 
fleifches mit bem Göttlichen ftrebt, babei gleichzeitig im früher angebeute
ten Sinne Riehfdies ju einer fjöl]erjüd]tuiig. Bies um fo mehr, als in ber 
noli brängenber firäfte ftrohenben frühlingsjeit bem fiinbe felbft ftarke 
firäfte mit auf ben Weg gegeben würben. Unb bas alles uerraten uns bie 
fafchingsmasken.

Wenn hier betont würbe, es hanbele fidi um Tanjmashen, fo kommt 
biefem Hinweis eine bisher kaum geahnte Bebeutung ju; benn ber Tanj 
ift keineswegs nur eine Euftbarkeit, als welche er oom tedinifdien Wenfdien 
ber Gegenwart faft ausnahmslos empfunben wirb, fonbern ber Tanj ift, 
wie wir bereits hörten, aber erft fehr oiel fpäter eingehenber werben be- 
hanbeln können, eine Gefunbheitsmaßnahme, bie immer bann ergriffen 
wirb, wenn her Wenfdi burch kosmifche Einflüffe ber Gefahr 311 erkranken 
ausgefetjt ift.

Solche Tage lernten wir bereits in ben Wonbwechfeln kennen, als 
wir ben Sinn bes freitags-pberglaubens behanbelten unb babei erkannten, 
baß Reumonb- unb Bollmonbtage im pblauf eines natürliihen Wonates bie 
beiben felbftuerftänblichen fefttage finb. Bort haben wir allerbings nicht 
bie frage geklärt, worin jutiefft biefe Sitte wurjele. Wenn wir uns aber 
oergegenwärtigen, baß gerabe währenb ber Wonbwechfeltage, alfo bei be- 
fonbers ftarker kosmifcher pnwirkung, bie menfd]lid]en Fähigkeiten weit- 

gehenb herabgefefit ßnb, unb wenn wir hörten, baß bie piten in jenen Span
nen weber Reifen unternahmen nodi wichtige Befdilüffe faßten, nodi etwas 
Heues begannen, bann liegt in biefem Berhalten bas, was im Wortfinne 
bes „feierns" befchloffen ift, in feierabenb ebenfo wie in feiertag, nämlich 
eine entfprechenbe Tätigkeits- ober prbeitsruhe. feiertag ift alfo eine 
Jeit, an ber gefeiert, nidit gearbeitet wirb. Bie Begriffsoerknüpfung mit 
Euftbarkeit ift erft fpäter hinjugekommen.

puf Grunb biefer Einßchten müffen wir alfo fagen, baß als feiertage 
junädift jene Spannen ju gelten hatten, an benen auf Grunb kosmifcher 
Borbebingungen unb burchaus jweckmäßig bie eigentliche, alle firäfte bes 
Wenfdien in pnfpruch nehmenbe prbeit ruhte. Barüber hinaus aber uer- 
ftanben unfere phnen ihr Eeben bem kosmifchen Gange einjuorbnen, in- 
bem ße auch erkannten, baß falche Spannen ber Gefunbheit unjuträglid] 
fein können. Sie ergriffen alfo Waßnahmen, ber firankheitsgefahr ju 
begegnen.

Wäre biefe Borausfetjung in ber Tat im Eebensbcreid] ber frühen 
erfüllt gewefen, fo bürften wir feiertage, alfo Ur-feiertage, nicht nur um 
bie Wonbwedifeljeiten erwarten, fonbern immer bann, wenn ber Gang 
bes fiosmos firifen aufweift, bie ßd] als irbifche Erregungsjeiten bes 
Eebens offenbaren.

Ba foldie Erregungsjeiten noch heute unfdiwer kenntlich ßnb unb ba 
ße ßd] in leichter Erregbarkeit, in oerminberter Selbftbeherrfd]ung unb 
bamit in einem Sichtbarwerben gefteigerten Trieblebens ju erkennen geben, 
müffen ße ßd] uorwiegenb auch in ber Jahl ber Berftöße gegen bie Gefeite 
bemerkbar machen. Jn pbbilbung 10 ift nun bas Ergebnis jahrjehnte- 
langer krimineller Beobachtungen wiebergegeben. Je höher bie fiume auf- 
fteigt, um fo größer ift bie Jahl ber Berbredien. Erft am Schluß unferer 
Betraditungen werben wir in ber Eage fein, bie ganje Bebeutung biefer 
friilict¡ten Linien 31t überfdiauen. Bereits aber hier werben uns jwei Höhe
punkte ßditbar, bie wir kennen, nämlich bie Erregungsjeiten um Witte 
februar, oon benen wir eben Ipnbeln, unb bie um Witte puguft, bie fdion 
mehrfach erwähnt würben. Überbies aber treten uns noch weitere Un
regelmäßigkeiten, alfo untergeorbnetere Steigerungen ber fiume entgegen 
unb wir fehen mit einiger Berblüffung, baß biefe Bermehrung ber Ber- 
brechen auffallenb mit heute noch üblichen feftjeiten jufammenfällt. Biefe 
Tatfadie könnte nun an ßd] berart gebeutet werben, baß eben bie feft- 
jeiten Urfadie ber Bergehen ßnb. Es mag hier gewiß ein Einfluß nor- 
hanben fein; er ift aber, wie niele anbere Beobad]tungen lehren, nicht ber 
entfdieibenbe Grunb. Biefer liegt Dielmehr in ben um jene Spannen ge
fteigerten kosmifchen pnwirkungen, non benen im einjelnen nod] 3U reben 
(ein wirb.

Hieraus ergibt ßd] nun bie Einßd]t, baß bie alten Phnenfeße, bie Ur- 
fefte, einfcßließlid] ber Ur-Sonntage aufs engfte mit bem Gang bes fios- 
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mos unb mit beffen merhbarften Einwirkungen auf bas Eeben zufammen- 
fallen. Da biefe Einwirkungen, wie wir wiffen, für bie Gefunbheit abträg
lich toaren, muß fchon bie Eage ber feftzeiten fchlechthin als eine Gefunb- 
heitsmaßnahme angefprodien werben. Bei ber ganzen Eigenart urtüm
licher Eebenshaltung bürfen wir barüber hinaus aber auch öas Dorhanben- 
fein weiterer Einzelheiten erwarten, bie baju bienten, auftreienbe Dis
harmonien 5U befeitigen, bie Gefunbheit zu erhalten unb fomit eine Fjar- 
monifierung mit bem Weltganzen herbeizuführcn. Daraufhin müffen wir 
uns alfo auch öen Jafdiing anfehen.

Er fällt in eine Jeit, oor ber unb währenb ber unfer Ahne genötigt 
war, fich oorwiegenb innerhalb bes fjaufes aufzuhalten. 3n zahlreichen 
fällen bürften nun bie Wohnftätten burch Heizftreifen beeinflußt worben 
fein. Infolge ber innerhalb ihres Bereiches htrtfdienben erhöhten Eeit- 
fähigkeit konnte es nicht ausbleiben, baß ber Jnwohner unb fein fiörper- 
haushalt oon biefen Einwirkungen in unnatürlicher, barum unzuträglicher 
Dichtung beeinflußt würbe. Wir bürfen nämlich nicht oergeffen, baß ber 
gefamte Eebensbetrieb ber Organismen oorwiegenb elektrodiemifdier Hatur 
ift. Befinbet ßch barum ber THenfch im Bereiche gefteigertei elektrifcher 
firäfte, fo müffen bie Dorgänge in feinem Körper nicht mehr in ber ge
funben, weil ihm natürlichen, fonbern in irgenbwie ueränberter unb meift 
gefteigerter form oor fidi gellen. Der Betrieb ift alfo als geftört zu be
trachten.

Dazu kam, baß ber häusliche Aufenthalt unb bie bamit nerbunbene 
hcrabgefefite körperliche Ausarbeitung eine Anreicherung aon Hahrungs- 
fchladien bebingen mußte, bie um fo gefährlicher war, als bei ber nun 
einfefienben, im februar beginnenben ftark uermehrten kosmifchen Ein
wirkung krankheitsauslöfenb wirken mußte; benn Krankheit ift ja nichts 
anberes als ber Derfud] bes Körpers, ftörenbe Stoffe aus bem Körper zu 
entfernen unb bie harmonifdie Arbeit ber einzelnen Organe wieber her
beizuführen. Um biefe Aufgabe zu löfen, oerwenbete unfer Dorfahre, 
außer oielen anberen THitteln, oor ben feften eine beftimmte Diät, bie 
heute, wie wir noch i^hen werben, irrtümlicherweife unter bem Begriff 
ber fiultfpeife betrachtet wirb; er faftete zubem, unternahm alfo eine natür
liche Tieinigungskur bes Körpers, unb er tat etwas, beffen Sinn uns heute, 
wie fchon angebeutet, nicht mehr geläufig ift: Er tanzte. Welche THöglidi- 
keiten unb folgen im Tanz fchlummern, foli uns erft fpäter befchäftigen; 
benn hier muß es genügen, zu jeigen, baß bei fafdiing unb feine erheb
liche Ausbehnung, im Grunbe genommen, nicht ein oberflächliches früh- 
lingsfeft barftellt, fonbern, baß alle um biefe Jeit üblichen Bräuche er- 
ftaunlidi tief greifenbe Dlaßnahmen zur Erhaltung ber Gefunbheit finb.

Darüber hinaus aber erkennen wir, baß alle wie immer gearteten 
Ur-fefte aus ber gleichen Abficht entftanben, nämlich auftretenben Gefunb- 
heitsgefahren zu begegnen.

Auch hier alfo tritt eine Seclenhaltung oor uns hin, bie im ner unb 
immer wieber barauf aditet, ben Gleichklang mit ber gefamten Umwelt 
Zu erhalten unb alle ftörenben Fjinberniffe rechtzeitig aus bem Wege zu 
räumen. Das aber ift eben ber Sinn allen Brauditums, aller Sprichworte 
aus alter Jeit unb aller Bauernregeln: Sie wollen, fei es burch unmittel
bares Einfchwingen in bie bas Eeben beeinfluffenben Dorgänge, fei es 
burdi Tlütiung ber Dorzeichen mit Fjilfe ber Tlaturprophetie, ein harmo- 
nifdics Derhältnis zmifdicn Eeben unb Welt unb burch biefen Ausgleich 
ein Dafein erreidien, bas frei oon unnötigen Wiberftänben unb bamit 
frei oon oermeibbaren Sorgen unb ausfchaltbarer Tlot ift. Jebe ber uns 
nodi begegnenben Bauernregeln ift ein Beweis für biefe hodlíittlidie 
Einteilung ber Ahnen. Bisher haben wir biefe wichtigfte Seite bes 
Bauernwiffens ganz überfehen, wohl auch, roeil bie Hegeln in ihrem 
Werte nicht erkannt wyrben. Sie machen es auch bem prüfenben nicht 
immer leicht, ihre Behauptungen als oerläßlich zu erkennen. Das zeigen 
uns beutlidi bie auf ben 22. unb 24. Fjornung gemünzten Heime. So 
heißt es für ben 22.:

Gat Petri Stuhlfeier Eis unb Oft /
Schicht ber Winter noch harten froft. — Ober:

Petri Stuhlfeier kalt / 
Wirb uierzig Tage alt.

Wer Iper aber nadiprüft, finbet biefe Hegel wenig zutreffenb. Dies 
beswegen, weil er einen ITachfatj außer acht läßt, auf ben ber Bauer 
entfeheibenben Wert legt, wenn er fagt: „Wenn lllattheis (24. 2.) feine 
Juftimmung gibt." — Darum heißt es richtig:

Was lllattheis urib Sankt Peter macht /
So bleibt es noch öurch oierzig Pacht.

Gerabe berartige Hegeln finb Dcranlaffung gewefen, bas Bauern- 
wiffen in Baufch unb Bogen abzulehnen. Es ift alfo nötig, neben bem 
22., oor allem ben 24. zu beobachten. Bei biefer Gelegenheit fei baran 
erinnert, baß wir währenb bes [ibirifdien Winters 1928/1929 am 22. fehr 
harten froft hatten, währenb am 23. bie Sonne berart warm fchien, 
baß eine faft fommerliche Temperatur h^rrfchte unb ber hohe Schnee zu 
Strömen fchmolz. Die Überfd]lauen lädielten bamals ob ber aus bem 
Bauernwiffen gewonnenen Dorausfage, baß ber Winter noch weit in 
ben Tllärz hineinbauern würbe, mußten fidi aber bereits am 24. baoon 
überzeugen, baß auf einen überaus milben unb gerabezu warmen Tag ein 
Tcmperaturfturz bis zu weit unter —20 Grab möglich war. Das Bauern
wiffen behielt auch bamals oöllig Hecht, wenn auch öie 40 Tage bes 
Dolksmunbes nicht genau aufzufaffen ßnö, obwohl Tladitfröfte noch bis 
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in öen ppril hinein auftraten, immerhin fror es alfa in ber Tat währenb 
runb oierjig Tagen juminbeft in ben flächten.

Tloch auf eine Sitte (oll hingeroiefen roerben, über beren Berechtigung 
ich aber aus eigener pnfchauung kein jureidienbes Urteil habe. Hoch bis 
oor breißig Jahren rourbe in manchen fchlefifdien Hieing eg enb en ein Brauch 
beobachtet, ber ba forberte, bie Heben im fjornung bei abnehmenbem 
Wonbe ju fchneiben, roeil bann bie Beeren nur einen bis jwei fieme 
enthalten (ollen unb bie Illeinausbeute entfpredienb größer roirb. Biefer 
Schnitt rourbe troti Schnee aber bei fonft milbem fjornungsroetter oor- 
genommen.

Weift pflegt ber in geroöhnlidien Jahren mit feiner ftärkften fiälte 
jwifchen 10. unb 14. fjornung aufroartenbe flachrointer mit Beginn bes 
alten Cenjing, alfo um ben 20. bis 25., wärmerem Wetter ju weidien. 
Barum heißt es audi:

Wenn an faftnactjt bie Sonne fcheint /
Solls fiorn gut geraten. — Ober:

Wie bas Wetter am Afdiermittwoch ift /
So foils bas ganje Jahr fein.

Biefes Wort behauptet nicht, es roerbe nun immer fonnig bleiben, 
roenn um biefe Jeit bie Sonne fcheint, fonbern bas Wetter roerbe im 
Sinne bes Tanbmannes gut, mithin einen förberlichen Wechfel aon Hegen 
unb Sonnenfdiein bringen. Junächft fall bann ber Eenjing nicht naß fein. 
So fagt bie Bauernregel:

Wärjenftaub ift Golbes roert.

Trockenen Wärj unb naffen April
Ber Bauer unb ber Gärtner will.

Aber bem Wärjenfchnee ift ber Canbmann abholb: 
Wärjenfchnee
Tut frucht unb Weinftock weh- — Unb

Wärjenfdinee frißt / 
Aprilfctjnee büngt.

Bie fjausfrau bagegen fieht ben Wärjenfdinee nicht gar ungern; 
benn bie Erfahrung hat fie gelehrt:

Tflit Hlärjenfchnee bie Wäfcfje bleichen /
Wachet alle flecken roeidien.

Babei hat er aber noch eine weitere „roiditige" Eigenfchaft. Bie 
jungen Schönen behaupten nämlich, Hlärjenfchnee gäbe, gefdimoljen unb 
in flafchen aufberoahrt, einen reinen Teint.

Hach ber eigentlichen Schneefdimelje foil alfo trockenes Wetter 
herrfdien:

Trodiene faften /
Gutes Jahr.

Wit biefer Hegel roirb aber unfere Aufmerkfamkeit roiebcr non ben 
Wetterbingen abgelenkt unb riditet fich auf einen Brauch, ber leibet heute 
faft nur nodi burch ben (Kult aufrediterhalten roirb, ehebem aber allgemeine 
unb im Tebensfinne überaus roiditige Sitte roar, bas fdion kurj ermahnte 
faften.

Wir roürben einem folgenfchweren Jrrtum oerfallen, wollten roir uns 
ber Weinung hingeben, es hanbele fidi beim kirchlichen faften um eine 
bem Ernft bekenntnismäßiger Auffaffung Rechnung tragenbe Einrichtung, 
hier in Berbinbung mit ber paffion.

Cange, che bas Chriftentum entftanb, bamals unb noch heute bei 
allen natürlich lebenben Bölkern eine Selbftoerftänblidikeit, ift bas faften, 
worauf roir bereits hinroiefen, als wichtiger Heinigungsoorgang ju be- 
traditen, als eine Operation ohne Weffer.

Es liegt in ber Tlatur bes Wenfdien, mehr ju effen als unbebingt 
nötig unb Speifen ju fidi ju nehmen, bie auf bie Bauer, befonbers unter 
Berüd^fiditigung ber unnatürlichen rointerlichen Cebensroeife unb ber jioili- 
fatorifchen uns bereits bekannten Einflüffe fdiäbigenb wirken. Sie be- 
fehweren bas Blut mit krankmachenben Schladìen, bie fidi, um nur ein 
Beifpiel ju nennen, als fjarnfäure bei ber Gicht, befonbers in ben Ge
lenken abjulagern pflegen.

Baß erft in berart oerfdimutiten fiörpern bie Bakterien ju erhöhter 
Bermehrung unb ju gefährlichften feinben bes Cebens werben, bem reinen 
Blut aber unb ben ungehemmt arbeitenben Organen nichts anhaben 
können, barf wohl als felbftoerftänblich gelten.

fjut nun. alfo ber Wenfctj, geförbert burch bie Huhe fpenbenbe Spanne, 
mithin burch eine pusfdialtung ber gefunben fiörperarbeit in ftifther Cuft 
währenb ber Wintersjeit, bei guter, bas ift im Cebensfinne fchäblicher 
fioft fein Blut mit Schladìen angereichert unb tritt bann im frühiaht 
infolge ber rafdi junehmenben Sonnenanroirkung bie uns ^bekannte 
Gefahrjeit auf, bann werben auch bie rutenberoegenben Gemalten erhöht 
unb baburdi üie feinften Blutgefäße oerengt. Wir fpredien auch hier nur 
ganj allgemein, um oerftanben ju roerben unb langatmige pbhanblungen 
5U oermeiben, unb weifen beswegen barauf hin, baß infolge biefer Ber- 
engungen ber Haargefäße ba unb bort Stockungen eintreten können, bie 
fofort für bie oerfchiebenen Bakterien, alio für bie oermeintlichen (Krank
heitserreger entfpredienb günftige Hährböben abgeben. 3hte Bermehrung 
bebingt bann bas firankheitsbilb. Bemgemäß ift alfo firankheit nicht 
folge bet Anroefenheit oon Bakterien, fonbern biefe audi fonft oorhanbenen 
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filEinleberoefen pflegen erft in einem belafteten unb kosmifdi beeinflußten 
Blut in ßhäbigenbem Übermaß ju gebeihen.

Gewiß mehrt ßdi auch ein foldier Körper folange er kann ; unb 
pflegt bies meiß, non ber Winterfonnenwenbe an gerechnet, im Laufe 
bes frühjahrs erfolgreich fertigjubringen. Jn nielen fällen aber getoinnen 

o Enbe februar bie kosmifchen pnwirkungen bie Oberhanb unb reinigen 
ben Görper jwangsweife. Ber THenfch erkrankt unb bie Tlatur entfdieibet, 
ob er nod] lebensfähig bleibt, ober aber burch eigene Sd]ulb 
berart gefchwäd|t ift, baß er, im Bang ber Welt nur noch ein Stein 
bes pnftoßes, ju nerfchtoinben, alfo ju fterben hat- Beutlich wirb h^r 
erkennbar, baß bie Genußfucht ein Berfchulben gegen bie göttliche Hatur 
ift, mithin eine Sünbe, bie gefühnt werben muß; benn bas ift bas 
Gewaltige an bem Urwiffen bes Bolkes, baß es fidi bewußt blieb, in 
jeber gegen bie Tlatur begangenen Berfehlung nicht nur eine Eigen- 
fchäbigung ju erblicken, fonbern eine bas Ganje, bie Gemeinfchaft treffenbe 
Sünbe ju begehen, bie mit eherner Gewißheit Sühne h-ifdit.

Biefe Sühne kann nun in Krankheit, kann in Tob beftehen, fofern 
ber THenfch nicht felbft abhilft, baburd) baß er fidi ber Oneratipn ohne 
THeffer unterzieht unb in ber Spanne, bie bem peer ber frühlings- 
erkrankungen ooraufgeht, feinen Görper burd] inneren pbbau ber 
Schlacken reinigt, eben burch faßen.

Sadigemäßes, nom geborenen fjeilkünßler geleitetes faße, follte 
jur allgemeinen Pflicht gemacht werben; benn es würbe nicht nur bie 
beutfeße Bolkskraft in unerwartetem Waße ftärken, bie Jeitkrankheit 
ber llerooßtät erheblich milbern, fonbern bas Heichsfädtel erßaunlidi 
entlaßen. Unfere Grankenhäufer, beren Borhanbenfein unb Benutiung 
im Eebensfinne weitgehenb als eine Jeitfdianbe ju gelten haben, bürften 
merkbare Entlaftung oerfpüren. Bielleid|t würbe bamit aud] erreidit, baß 
ber prjt wieber jum fjausarjt wirb, baß fo bas gefamte Bolk ben Beiftanb 
bes geborenen fjeilers genießt. Baburch würbe eine puslefe erfolgen, bie 
nicht nur ben einzelnen Bolksgenoffen betrifft unb ¡hm bient, fonbern 
auch ben heute jenfeits ber Gritik ftehenben prjt unb feine Eeiftung 
einbezieht.

Gewiß bürfen wir bem heutigen Webijiner keinen Borwurf baraus 
machen, wenn er berartigen Gebankengängen etwas fernfteht; benn bie 
meißen prjte ßnb gelernte flrjte, bie ein großes unb umfaffenbes Wiffen, 
aber eben nur ein erlerntes Wiffen beßhen. Es iß barum allju natürlich, 
baß nod] heute in ben amtlichen Lehrbüchern unb ben ärjtlichen wiffen- 
fdjaftlidien pbhanblungen faß nur fjöhnifches über bie Bolksheilkunbe 
ju lefen fteht.

Wit unuerkennbarer Gcringfchätjung wirb ba bes „Aberglaubens" 
ber piten gebucht unb als Beweis für bie kinbhafte puffaffung ber 
Phnen bie alte Überjeugung angeführt: „Unfere Görper ßnb noli non 

Bämonen, unb ße freuen ßd] am meißen an gewiffen Tlahrungsmitteln. 
Wenn wir nämlich eßen, nähern ße ßch unferm Leibe, unb beswegen 
ßnb bie Gafteiungen, bamit fidi bie Bämonen fernhalten."

Ebenfo lächerlich fdjeint aud] ber Satj, man Jolle faßen, weil ber 
THenfch burdi Unmäßigkeit ben Bämonen Eintritt in ben Leib oerfchaffe. 
Über foldie Äußerungen ber Borfahren lefen wir bann heute bas Urteil: 
„So erklärt es ßdi aud], baß bei jauberkuren bas Saften oerorbnet 
wirb, um eben bem Grankheitsbämon jebe weitere Gelegenheit ju nehmen."

Wir aber ßnb hier foweit, biefe wortwörtlidi genommene Äußerung 
ber früher führenben geißigen Schicht als ein Fehlurteil ju erkennen unb 
bie hier wiebergegebenen alten Weistümer ßnngemäß in unfere heutige 
Sprache ju überfetjen. Tun wir bas, fo erkennen wir unfeßwer, baß es 
ßch hier um widjtigße, weil nüßlidifte Einfichten hanbelt. fjier ift keine 
THyftik am Werke, fonbern nüchterne Berückßd|tigung ber wirklichen 
Berknüpfungcn. Bie Faßenjeit ift alfo eine natürliche Folge ber winter
lichen „Sünben", ift eine Folge, bie ßd] aus bem Beginn bes Frühlings 
herleitet, ift ein Wittel, bas Lebensgleidigewi'djt aufrecht ju erhalten, 
genau fo, wie bie oerfdpebenen Frühlingskuren unb ber eigenartige 
Brauch, bie erften Frühlingsblumen als Heilmittel ju uerjehren.

Ehe wir biefe Waßnahmen betrachten, wollen wir noch rine Be- 
ftätigung für bie Tüchtigkeit unferer, bas Faßen angehenben Barlegungen 
ableiten. Würben wir im Faßen ein urtümliches Wittel uor uns haben, 
ben Görper ju reinigen unb ihn nor Schäbigungen ju bewahren, bie aud] 
immer bann beoorßehen, wenn bie Wonbwechfel, alfo bie Ur-Sonntage 
eintreten, fo müßte bas im Urbraud]tum jum pusbruck kommen. Wir 
hatten bereits eingehenbe Genntniffe über bie Gefährlichkeit bes Ur- 
Freitags erarbeitet unb hatten gefunben, baß bie einft lebenswichtigen 
Urfreitagsbräudie in finnlofer Weife auf unfere gegenwärtigen Freitage 
übergegangen ßnb. Gehren wir nun aber ju ben Ur-Freitagen jurück, 
alfo ju jenen Tagen, an benen ßdi bas Wetter ju wenben pflegte, an 
benen alfo Grankheitsgefahr beftanb, bann begreifen wir, baß unfere 
Phnen fehr richtig baran taten, am Urfreitag ju faßen. Sie nahmen bamit 
ben jetjt einfetjenben kosmifchen Wirkungen in wefentlichem Waße beren 
Gefährlichkeit. Sie taten aber noch mehr. Schon am Ur-Bonnerstage 
richteten ße ihre llahrung nach ben beoorftehenben Ereigniffen ein. Sie 
wählten leichte Speifen unb oor allem Grünfuppen ober fonftige Tiahrungs- 
mittel, für bie ße Pflanjen oerwenbeten, bie wie Tleffel unb ähnliche, bie 
Fähigkeit befaßen, bie gefteigerte Leitfähigkeit hrrabjufetjen. Bei biefen 
Plaßnahmen hanbelt es ßch alfo um pbrbeuaernittel unb burdjaus nicht 
um Gultfpeifen, als welche unfere Forschung ße bisher betrachtete.

Injwifdien ift bas Ur-Freitags-Faften jum fehr Diel weniger wichtigen 
Freitags-Faften geworben unb bie Bonnerstagsmaljljeiten haben ßch nur 
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nodi für den Gründonnerstag erhalten, Aber auch biefer Gründonnerstag 
ift in feinem eigentlichen Wefen ßnnlos geworben, jufammen mit feinem 
flamen; benn "Donnerstag ift Donars-Iag unb hat nur einen Sinn als 
Dorläufer bes Ur-Freitags, bes Frija-Tags. Wenn nämlich, wie roir hörten, 
ber Umfchroung bes Wetters fidi um bie Wittagsjeit bes Ur-Freitages 
ju Dolbiehen pflegt, bann mußten fidi fdion am Tage oorher bie erften 
"Regungen ber Wetteroorfühligkeit einftellen. Es mußte alfo auch ein 
Rnwachfen ber Eiebesfehnfucht ju beobaditen fein, Rier kamen bereits 
bie Donarroirkungen jum Ausbruch. Uhr regelmäßiges Erfctjeinen im Hinge 
bes monbgebunbenen Ur-Wonats führte alfo ju einer finngemäßen 
Benennung bes Donnerstag unb ju leiditen Speifen, bie jubem Schuh 
gegen bie kosmifchen Auswirkungen boten. —

pile biefe Einjelheiten finb ein klarer Beweis für bie Richtigkeit 
unferer pnßchten oon ber natürlichen Bebingtheit bes faftcns im Rahmen 
eines naturgebunbenen, alfo richtigen Eebens.

Hierher gehören aber auch jene Bräuche, welche barin bcftanben, 
bie erften Frühlingsblumen ju oerjehren. Da biefe bei befonbers ftarker 
kosmifcher pnwirhung wudifen, mußten fie Stoffe enthalten, weldie als 
Wittel gegen bie fdiäbigenben Strahlen wirkfam waren. Diefe machte fich 
ber Wenfdi junutie, genau fo, wie er fidi audi fonft ber betreffenden 
Pflanjen bebiente (Tafeln IX unb X).

Uber ben Erfolg biefer blumigen Frühlingskuren liegen ung ]war 
keine Beobachtungen oor; inbeffen fdieint felbft bie Sitte gar nicht ab
wegig, fiafelkähdien, bie oor Sonnenaufgang gefammelt finb, an Haus
tiere ju oerfüttern, fofern wir uns baran erinnern, baß einft weher bie 
Umwelt des Wildioiehes in einer Weife wie heute geftört war, ferner baß 
keine künftlidie Fütterung mit lanbfchaftsfremben Stoffen ober Jnbuftrie- 
abfällen ftattfanb. Der Erfolg einer folchen Tierbehanblung kann alfo 
burdiaus befriebigenb fein. Wenn ber Wenfdi nun bie erften brei Deilchen 
unb, neben anberen, bie erften brei Anemonenblüten als Dorbeugemittel 
gegen Krankheit, unb wenn er fogar ein ober jwei Blüten bes giftigen 
Seibelbaftes als Schuh oor Sobbrennen oerjehrte, fo kann auch hier 
durchaus Braudibares oorliegen. Wir wiffen nämlich heute, daß oft 
erftaunlich geringfügige Wengen eines beftimmten Stoffes überrafchende 
Heil- und Schuhwirkungen heroorjurufen oermögen, Wengen, die geradeju 
unoorftellbar klein find wie J. Schulte nadiwies.

So hai der Dorfahre auch noch ehe d»? elften Deilchen ju blühen 
begannen, beren Wurjel gegraben, fie oon den Blättern befreit, an 
fchattiger, luftiger Stelle getrocknet, um fie fpäter in Form einer Abkochung 
gegen Rautausfchläge ju oerwenben. Unb fo geht es fort im Jahre. 
Überall wirb des Herrgotts natürliche Apotheke ausgebeutet. Die Spenden 
der Datur werben eingeheimft unb es werben nicht nur in heilkunblicher, 
fonbern gewiffermaßen auch in tedinifctjer Rinßdit Erfolge erjielt, bie, 
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fo fcheint es, in oielem unfere technifdi-wiffenfchaftlichen Errunge-Jdiaften 
an Wert burchaus nicht unterbieten.

Da blüht ¡eßt bie Weibe an feuchten Orten unb ftreckt ihre filbernen 
fiätjdien ins junge Eicht. Audi oon biefen ßäfidicn werben brei als Dor
beugemittel gegen Halsweh oerfchluckt. Daju aber finbet in ben katho- 
lifdien Gegenben noch heute am palmfonntag bie Palmweihe ftatt.

Rier jeigt fidi nun fogleidi, wie es bie katholifche, im Gegenfah 
jur proteftantifchen Rirdje oerftanben hat, uraltes Brauchtum in ben fiult 
aufjunehmen unb fo, wenn auch in unoerftanbencr Form, wenigftens ju 
erhalten. Demgegenüber hatte fdion Euther bas Gefühl für bie Bebeutung 
derartiger Bräuche oöllig oerloren. Er felbft unterließ hier leiber bas, 
was er fonft ju tun empfahl, nämlich dem „gemeinen Wann aufs Waul 
ju fehen", bem fchliditen bäuerlichen Wenfdien, bem bie palmkätjdien 
weit mehr als nur einen Gegenftanb der Weihe bedeuteten.

Jubem muß hier baran erinnert werben, baß biefe Weihe in ihrer 
urtümlichen Form, wie ße heute noch oorkommt, fidi fahr wahrfcheinlidi 
keineswegs darauf befchränkte, einige jarte unb biegfame mit ßähehen 
oerfehene Ruten in die fiirdie gebracht ju fehen, fonbern baß bie Jugenb 
fidi fehr anfehnlicher meterhoher Weibenöfte bebiente.

Derartige „Palmkätichen" finb es nun, bie ber Bauer nach ber Weihe 
um feine Felber fteckte, um Falber allerbings, bie ehebem nicht jene 
Riefenausmaße hatten, wie bie heutigen mit Wotoren bearbeiteten. Sie 
waren klein genug, um oon wenigen an ben Edien ober Seiten ange
brachten „palmen", wie ber Bauer meinte, gegen ben Bilwis, ben fiorn- 
bämon gefdiütjt ju fein.

Diefer geheimnisoolle Gefeite brachte es nämlich fertig, nächftens 
in bie fthrenfelber fchmale Gänge ju fchneiben unb fo ben Ernteertrag 
erheblidi ju beeinträchtigen.

Jebes Eanbkinb kennt biefe rätfelhaften fchmalen pfabe, kennt ße 
minbeitens bort, wo bie Elektrißerung noch kein enges Heb über bas 
Eanb fpannt, kennt biefe merkwürbigen Gänge, wo bie Raime kurj über 
bem Boben oon ber pflanje getrennt unb bie Schnittflächen fdiwarj 
gefärbt ßnb. Um biefes Hätfel hat man ßdi oon Seiten ber Forfchung 
kaum gekümmert. Erft oor wenigen Jahren regte ber Wünchener Ober- 
ftubienrat Dr. J. Scheibel den Rutengänger Tlikolaus Ruter an, derartige 
Bilwis-pfade mit der Hute ju unterfuchen. Dabei (teilte ßdi heraus, 
daß ßdi auf den betreffenden Felbern fsreujungspunkte oon Heijftreifen 
fonben, bie geeignet waren, als Blitjfangftellen ju bienen. Don hier aus 
fährt ber himmlifdie Strahl nur wenige Weter über bie breitere jweier 
(oldier Einien, bagegen weit fort über ber fchmalen. 3n beiben Fallen 
fengt er hierbei bie Raime ab.

Ruch biefer „Dämon" hat ßch alfo wieber als eine fehr natürliche 
Erfdieinung offenbart. 3n gleich fchlichter Weife ift nun auch die Urfache 
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öes Palmeos öer Selber ju burdifchauen. Bie Weibe hat nämlich in öer 
uom Bauern geübten Weife öie gleichen Eigenfdiaften wie öie fjafel, wie 
Quenöel unö Tleffel; ße hebt öie rutenberoegenöen Kräfte auf, nimmt 
alfa Öem Blitj bie Wöglidikeit, in öie an fich oorhanöenen fangpunkte ein- 
5ufchlagen; öer Palm hat öie Erbfähigkeit behoben.

Bas ift öer wahre unö eigentliche Sinn öes Palmeos unö hat infolge 
öer begreiflichen Anhänglichkeit öes Bolkes an biefen Brauch bie hatho- 
lifche Kirche genötigt, öie Palmkätzchen einer Weihe ju unterjießen unö 
fo öer unausrottbaren, non öen Prieftern fälfcßlich mit Abgötterei in 
Berbinöung gebrachten Sitte wenigftens einen kultifcßen fjintergrunö 
ju geben.

Gleich hier aber fei betont, baß alle bisher erwähnten Gewächfe, jwar 
grunöfählich öie rutenbewegenöen Kräfte milöern ober aufheben, bennoch 
aber nicht in genau öer gleichen Weife ju wirken fcheinen. Es ergeben 
fich für öen empfinöfamen Hutner Unterfchieöe, bie aber ihrem Wefen 
nach noch nicht uoll erfaßt werben konnten. Wir nermögen in biefem 
Buche nur ganj allgemein ju fpredien, hönnen aber fchon heute auf Grunb 
ber Arbeiten non j. Schulte fagen, baß uns hier noch große überrafchungen 
beoorftehen. Schon heute ßnö auf biefem Gebiete Tatfachen ßchtbar, oon 
benen unfere Phyßker noch nichts ahnen. Ehe biefe Binge aber nidit non 
neuem uoll erarbeitet finb, werben wir gut tun, bie einzelnen „aber- 
gläubifchen" Wittel nur ju jenen Zwecken ju nerwenöen, ju bene*;  fie einft 
gebraucht würben; öenn — unö öas muß wieöerholt werben — Ent- 
ftrahlung ift nicht Entftrahlung im Sinne einer allgemeinen unb gleidi- 
mäßigen Anwenbbarkeit. Es herrfeßen ba bisher ganj unbeachtet gebliebene 
Berfdiiebenheiten. Bie Alten jeboch müffen biefe Einjelßeiten fehr genau 
gekannt haben, ba uerfchiebene ber non ihnen uerwenbeten Schutiftoffe 
mehr auf bie kosmifchen, anbere wieber mehr auf bie non ber Erbe aus- 
gehenben Kräfte befänftigenb wirken, wobei wir gänjlich non ben uer- 
fchiebenartigften Anwenbungsmöglidiheiten abfehen, bie barauf hinbeuten, 
baß bei für uns Heutige gleicher Wirhungsweife bennoch unterfchiebliche 
heilfame Einflüffe auf bie einzelnen Körperorgane ausgeübt werben.

Wir finb noch nicht wieber foweit, wie es unfere Ahnen waren, 
für unfere erfte Überfchau, um bie allein es in biefem Budie geht, 
genügen wohl bie allgemeinen Einfiditen, um mit ben Tatfachen im großen 
unb ganjen oertraut ju machen. Eingehenbere Sonberprüfungen, bie fidi 
in großer joßl auförängen, müffen ber juku.ft überlaffen werben. —

Kehren wir jur Weiöc jurück. Wit ber Sdplberung bes palmens 
ift bie blitjabwehrenöe fähigkeit ber Weihe noch nicht erfdiöpft; benn 
cs werben mit Hilfe ber Küßchen bei anjiehenbem Gewitter Häudierungen 
oorgenommen, berart, baß bie Küßchen in bas offene, aber nur glimmenbe 
Fjerbfeuer geworfen werben. Ber fo entftehenbe Bauch, ber eine Waß- 
nahme barftellt, wie wir fie fchon währenb ben Bauhnädite kennen

lernten, oerniditet bie Eeitfähigkeit unb ift barum juminbeft innerhalb 
ber Häume eines alten Bauernhaufes ein nicht ju unterfchäßenber 
Blißfcßuß.

Scheinbar feltfam ift nun bie weitere Behauptung bes Urweistums, 
bie Weibe habe bie fähigkeit, gewiffe Krankheiten an ßdi 3U 5^hen. 
Wieber fpielen bie jeiten oor Sonnenauf- unb nadi Sonnenuntergang 
eine entfriieibenbe Holle; benn um biefe Stunben muß ßdi ber Kranke 
jur Weibe begeben.

Tlun wächft aber bie Weibe, ebenfo wie bie Tleffel in wilber form 
befonbers an Stellen, an benen bie Hute ausfehlägt. Genau fo nun, wie 
ber Tleffelplaß bei beftimmten Krankheiten einen heilfamen Einfluß aus
übt, ebenfo ocrhält es fidi bei ben oon Weihen beoorjugten Gebieten.

Hur eine weitere Anßdit fcheint gänjlich phantaftifdi. üielfach gilt 
öie Weibe nämlich ols ber Baum ber Selbftmörber unb bas Bolk meint, 
fie übe eine befonbere Anjiehungskraft auf bie Eebensmüben aus.

Ba es einigermaßen fchwierig ift, oon Selbftmörbern Auskünfte 
ju erhalten, infonbers oon jenen bäuerlichen, bie eine Weibe ju ihrem 
eigenen Galgen gemacht haben, finb wir barauf angewiefen, nach Ber- 
gleichserfdieinungen ju fueßen. Wir müffen uns ferner fragen, ob etwa 
Orte, an benen bie Hute ausfehlägt, auf ben Wenfchen überhaupt wirken, 
ohne baß er fich über ben Grunb feines eigenen Berhaltens unb bamit 
feiner Wahl klar wirb.

Burch eine redit merkwürbige Berknüpfung oerfdiiebener Binge 
hoffe ich in ber Eage ju fein, ein wenig Eicßt in biefe Erfcßeinungen bringen 
ju können. Gelegentlich einer Reihe oon Prüfungen, bie ber Hutengänger 
Bietricß Ebel auf meine Bitte ausführte, unterfuchte er auch eine ganje 
Heiße ber in ben lebten jähren in ber Eüneburger fjaibe aufgeftellten 
Orts- unb Kilometertafeln unb fanb, baß bie Ortstafeln, beren puf- 
ftellungspunht ben betreffenben Straßenarbeitern in gewiffen Grenjen frei- 
geftcllt ift, ausnahmslos auf Einien ftanben, über benen Hutenausfcßlag 
erfolgte. Biefer Befunb madie uns ftutjig unb wir prüften beswegen 
in biefer Hicßtung weiter. Bas Ergebnis war einbeutig: Immer wirb ber 
Wenfch, fofern er freie Wahl hüt Durch bie Wirkung ihm garnießt bewußt 
werbenber Heijßreifen gebannt. Bas jeigt ßch auch beim fjausbau. Soll 
auf einem Grunbftüd? eine Woßnftätte errichtet werben unb läßt bie Wahl 
Des plaßes oerfeßiebene Eöfungen ju, fo pflegt ber Erbauer — berartige 
wirkfame Einien oorausgefeht — biefe als Fjausgrenjen ju oerwenben. 
Huch hier alfo wirb unbewußt ein Einfluß auf ben Wenfchen ausgeübt*).

Sucht mithin ber Eebensmübe einen einfamen piati, fo wirb er bort, 
wo bie Weibe reichlich unb wilb norkommt, ße, abgefeßen non ihrer Eigen- 
fdiaft tiefäftig ju fein, beswegen wählen, weil einmal bie Weibe an

*) Släljcres [ieljc §anna §iW'cr „®cr §crrgoffswin!eí"; ©erlag ®r. Hermann (Efrfjenfiagen, 
©reslan. 
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feuchteren unì) bähet unbewohnten Orten wädift, jum anberen aber weil 
bas Dorhanbenfein ber Beijftreifen ihn oeranlaßt, bort ju oerharren.

Wog lieh erweife fpielen hier noch anbere Dinge hinein, inbes fdiien 
es nötig, biefe Beobachtungen ju erwähnen, weil fie gleichzeitig eine uns 
bei ben Fjeilpflanjen nodi befdiäftigenbe Frage ju klären geftatten.

Ganj allgemein können wir junädift fagen, baß ju jenen Stätten, 
an benen ber uermeintliche Braudi-Jauber befonbers wirkfam ift, bet 
Bitar, ber fueujweg unb auch Der felbrain gehören.

Da ich bie eigenartigen Dorausfetiungen ber Weiheftätten, bie 
ben pitar einfdiließen ober ju ihm führten, in meinem „Dermächtnis" 
eingehenb gehanbelt habe, biefe fragen jubem mit bem Dolkswiffen, wie 
wir es hier betrachten, nur wenig ju tun haben, wollen wir, ba bie 
anberen Dinge uns noch befdiäftigen werben, nur unb in allgemeiner 
form bes felbrains gebenken.

Erinnern wir uns, baß früher ber Boben Dolkseigentum war, baß 
alfo jeber fooiel beftellte, als er für nötig hielt, fomit auch feine Felber 
nach eigenem Gutbünken abfteckte, bann werben wir begreifen, baß er 
feine Grenjen fehr oft an ober über berartigen Beijftreifen gejogen haben 
bürfte. Buch er ift hier unbewußt burch Die rutenbewegenben firäfte 
gebannt worben, fofern er nicht noch fähig gewefen ift, bie Beijftreifen 
auch ohne Bute ju fpüren. Das können nod] heute oiele, fobalh fie auf 
biefe Wöglichkeiten oom ßenner hingewiefen werben*).

Dielleicht aber liegen bie Dinge noch anbers. Ehebem, als unfer 
Bhne ben Urwalb róbete unb ihn ju Wiefe, Weibe unb felb umgeftaltete, 
hatten fidi Dort, wo ber Baumbeftanb lieht war unb audi bas Unter- 
holj nur fdiüttern wuchs, Wilbwerhfel befunben, auf benen ber Dorfahre 
in bie grüne Wilbnis einbrang. Sie waren feine natürlichen pfabe unb 
baburch entftanben, baß ße über Beijftreifen lagen, bie bie Beftodiung 
beeinträchtigten; benn auch Wilbbäume unb Sträucher werben oon ben 
Erbftrahlen gefdiäbigt. Bus ben ehemaligen Wilbwechfeln würben alfa 
Wege ober es blieben fdimale pfabe, bie ihre oerminberte Fruchtbarkeit ’ 
offenkunbig erwiefen hatten unb aus biefem Grunbe bewußt ju Reib
rainen gemacht würben.

Jn Dielen Fällen bürften alfo FelDrain unb Beijftreifen gleidibebeutenb 
gewefen fein, eine Tatfache, bie bann ohne weiteres erklären würbe, warum 
ber Bain im Dolksglauben eine Bolle fpielt.

So üermag uns felbft biefer Grenjftreifen jwifchen ben Felbern eine 
neue Farbe in bas Bilb ber Gefinnung unferer Bhnen ju bringen; benn 
biefe Gefinnung war ebel unb in allem, auch Öem Unfcheinbarften barauf 
bebacht, einen Gleichklang bes Eebens ju erjielen, mithin ßdi ber gött
lichen Weltorbnung anjupaffen, in unferer Sprache ausgebrückt, bie Ge
bote Gottes ju halten. Unentwegt blieb alfo bei ben Frühen bie Büch- 

*) Giefje ijanns Jifrfjer „®ie SDünJ^elrufe"; ff. Jubers »erlag, ®icßen vor Sllündjen.

oerbinbung jum Welthintergrunbe beftehen, jur göttlichen Weltfetle; eine 
reine, keufche, fchauenbe Bückoerbinbung, bie mit bem Frembwort 
„religio" heißt, Beligion alfo, als eine Eebenshaltung, bie ben Wenfdien 
als eingefenkt betrachtet in ben lebenbigen, ben befeelten Bhythmus 
unb Bing kosmifchen Gefdiehens.

Hier liegt ber Schlüffel jum Derftänbnis echten Bauerntums, eblen 
ITlenfdientums, reinfter Batur-Beligion unb jeigt uns alle Weistümer 
als Wittel ju einem religiöfen, bas heißt, natürlichen Eeben. Buch 
Bauernregeln gehören hierher, bie nicht allein beswegen oölkerlang über
liefert würben, um im ooraus erfehen ju laffen, ob wir einen Er
holungsausflug machen können ober nicht, fonbern bie, wo immer wir ße 
betraditen, bie Bufgabe haben, burch Erkennen ber Jukunft bie fjanb- 
lungsweife bes Wenfdien fo einjuftellen, baß fein Tun harmonifch mit 
bem ju Erwartenben übereinftimmt. Das erft ift fittliches Eeben; benn 
alles Disharmonifche ift unßttlidi.

Bus biefem Grunbe überfdiaut ber Bhne auch immer bas ganje 
Sonnenjahr, oft fogar noch mehr unb beobachtet bereits im Winter mit 
befonberer Bufmerkfamkeit bie feltenen Gewittererfdieinungen:

Donner im Winterquartal
Bringt Eisjapfen ohne Jahl.

Bei Donner im Winter
Jft oiel fiälte bahinter.

Früher Donner — Später (junger.

Wo im Frühjahr ber erfte Donner herkommt/
Don bort kommen ben Sommer hinburdi bie gefährlichften Wetter.

Ungeteilte Freube aber erwedien auf bem Eanbe bie Wärjgewitter: 
Wenn es im Eenjing bonnert oft /
Wirb auf ein gutes Jahr gehofft. — Bber

Wenns bonnert um fiunigunb [3. 3.) unb Eyprian (8. 3.) /
Wußt oft bie fjanbfdiuh nodi jiehen an.

Es fcheint alfo angebracht, fdion hier bas ju betraditen, was ber 
Bauer über bas Gewitter ju fagen hat. Jeber Eanbmann weiß, wie richtig 
bie hier erwähnten Gewitterregeln ßnb. Buch bas Wort: Wenn es in bie 
Pflaumenblüte blitjt, gibt es keine pflaumen, bewahrheitet ßch-

Der Eanbbewohner wirb ferner bie Dichtigkeit ber Überjeugung be
stätigen: Wenns über bem trodsenen Boben bonnert, gibts ein gefährliches 
Wetter. Jutreffenb barf auch noch eine anbere Begel genannt werben:

Dampft bas Strohbach nach Gewitterregen/ 
fiehrts Gewitter wieber auf anbern Wegen.
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Das (int) bie widitigften Bauernregeln, bie fidi unmittelbar mit bem 
Genjitter befaffen. keineswegs ift bamit aber ber Gdiafi ber Dolksweis- 
tümer erfchöpft, ber, wie wir fehen werben, nodi gar Hieles unb Wefent- 
lidies um Donner unb Eliti hütet.

Da gibt es ein [ehr hübfdies Dorjeichen, bas meift Gewitterfturm 
im Gefolge hat: Beginnen nämlidi bie fonft fo ftraffen unb oon kraft 
ftrohenben Blätter ber Hunkelrübe ober aud| ber Stechrübe meift um 
bie TDittagsjeit fdpaff auf ben Boben ju finken, fo fteht ein Gewitter in 
pusßcht. puch bie Beobachtung ber pmeifen kann in prophetifdiem 
Ginne oerwenbet werben: Beginnen fie in aufallenbem maße ausju- 
fdiwärmen, bann ift ein Wetter in ber Tuft.

Bcjeichnenb ift auch òas Derhalten ber Gdiafe, bie fdion lange, ehe 
ein Gewitter heranjieht, fid] jufammenjubrängen pflegen unb nicht oor- 
wärts ju bringen finb. Unoerkennbar jeigen auch öie auf ber Weibe 
grafenben küfje unb Ochfen ein benorftehenbes Gewitter an: Sie fdinup- 
pern gegen ben Winb, beginnen wilb umherjulaufen unb heben babei 
ben Gchwanj fenkrecht empor. Deswegen lautet bie entfprechenbe Bauern
regel. merkt, baß heran Gewitter jieh'/

Gchnappt auf ber Weib' nach £uft bas Dieh; 
pud] wenns bie Hafen aufwärts firedit 
Unb in bie Höh' bie Schwänje recht.

überhaupt weift bie gefamte Datur Jeidien ber Erregung unb bes 
Beunruhigtfeins auf. Wir kennen bie Urfadien biefer Erfdieinung unb 
wunbern uns barum nicht, baß felbft bie Stubenfliege keine pusnahme 
madit, ba fie auffallenb unruhig an ber fenfterfcheibe auf unb ab läuft.

Gehr oerläßlich ift auch öie Bekaffine, bie bem Donar geheiligte 
fjimmelsjiege, bie ihren Damen non bem feltfamen Weckern hat, haß fíe 
beim Gturjflug burdi ihre 5d]wanjfebern hrtuorbringt. Hört man biefen 
Ton, fo barf man auf benorftehenbes Gewitter fdiließen.

Die nähere Betrachtung biefes Dogels unb feiner aus ben Über
lieferungen erkennbare Derbinbung ju Donar, läßt eine merhwürbige 
Dermutung ju, bie ber Dadiprüfung wert erfcheint.

Donar, ber feuerbärtige, jagt nach ber Überlieferung im Gewitter 
mit feinem Bocksgefpann über ben fjimmel.

fragen wir uns nun, woher biefe Dorftellung ftammt, fo bürfte 
üielleidit bas Weckern ber ijimmeljiege puffiqluß geben. Die urältefte 
Beobachtung mag ben erwähnten Jufammenhang jwifchen bem Weckern 
ber Bekaffine unb bem Gewitter gelehrt haben. Da nun por Beginn bes 
Wetters bie ebenfalls kosmifch erregte fjimmelsjiege fidi hören ließ, 
fo war fie gewiffermaßen Donars bunhlem Wolkenwagen norgefpannt. 
pus ber Jiege ift wahrfcheinlidi bann, als bie eigentlichen Jufammen- 
hänge, ober beffer beren Ginnbilber in Dergeffenheit gerieten, ber Bock 

geworben; ober aber es hanbelt ßch in bem pusbruch „Böcke um ein 
uns Heutigen nicht mehr gegenwärtiges Symbol bes Donar-Dogels. Wen 
es erftaunen follie, baß ber Bock in Bochsgeftalt fich nicht nur in fehr 
alten jeiten, fonbern auch in Dorbafrika bis nach 3nbien hin nodi t^ute 
als bem Donnergott zugehörig finbet, ber oergißt, baß es jwifchen ben 
Überlieferungen ber prier unb fehr oieler alter Dölker jahllofe Überein- 
ftimmungen gibt, bie auf eine frühgefdiiditlidie Beeinfluffung burdi bie 
norbifdi-atlantifche kultur hinbeuten*).

Hier müffen wir uns babei befdjeiben, auch in ber Bekaffine ein 
aerläßlidies Gewitteroorjeichen kennengelernt ju haben.

War mithin ber Bauer feit grauen Dortagen in ber Tage, aus bem 
Derhalten ber Datur, beoorftehenbe Gewitter oorausjufagen, fo lag es 
für ihn nahe, auch ju oerfudien, fidi nor allem gegen Blitjgefahr ju 
fchütjan. Es konnte ihm nidit entgehen, baß ber himmlifche Gtratjl aor- 
wiegenb in Eichen fctjlug. pus Erfahrung prägten unfere Dorfahren bann 
bie bekannte Bauernregel:

Don ben Eichen mußt bu weichen; 
Doch bie Buchen barfft bu fuchen.

Wir oerftehen barum auch, warum noch heute im altgermanifchen 
Dieberfadifen künftlich angelegte Eichenhaine jebes Gehöft umhegen unb 
behüten. Gie finb natürliche Blitzableiter.

Es gibt aber nun auch oiele Pflanjen, bie, wie wir bereits wiffen, 
als Blitifdiut] bienen können. Hierher gehört auch bas Hauslaub, ber 
Donarbart, ber bann, wenn er auf ben Gtroh- ober Gdjilfbächern ber 
phnen wuchs, in ber Tat einen gewißen Gdjutj ausübte. Gcheinbar in 
gleicher Heihe mit bem Hauslaub wirb ber Gtorch genannt, oon bem es 
heißt, er fchütje bas Haus oor Blitigefahr. Hier aber finben wir grunb- 
fätilich: Untcrfchicbe. Währenb ber Donarbart in ßch felbft Gtoffe beßtit, 
welche bie Fähigkeit haben, bie rutenbewegenben kräfte abjubroffeln, 
finbet ßch beim Stordì nichts ähnliches. Er wirb im Bereiche bet Keij- 
ftreifen unb ganj befonbers burch bie Blitjfangpunkte, gefdiäbigt. Des
wegen ift er überaus empfinblich gegen Erbftrahlen unb oermeibet es, 
fein Deft bort anjulegen, wo bie Hute ausfcßlägt. 3mmer baut er an 
unbeftrahlten Gtellen. Wir müffen alfo fagen: Dicht weil ber Gtorch auf 
einem Haufe niftet, wirb ber Blitifdpag ferngehalten, fonbern weil bie 
Borausfetiungen jur Blitigefahr felpen, niftet ber Gtorch auf bem be- 
treffenben Dait|.

freunb pbebar ift alfo nur ein äußeres Jeidien bafür, baß bas 
betreffenbe Gebäube an ßch nicht burch ben himmlifchen Strahl gefätjrbet 
wirb.

°) flusfüfjrlitf; befjanbclf in CJanns $iftfjer, ,,9n monölojcr Seif“; Oungborn-Skrlag, 3ai> 
Sarjburg.
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Jm Gegenfati jum Stordì fteht bie Rahe, oon ber fdion uralte 
Bauernweisheit behauptet, fie söge ben Blih an. pber audi biefes Wort 
hat übertragenen Sinn; benn unfere Rahe liebt gerabe ¡ene Punkte, 
an benen ber Storch nicht ju gebeihen nermöchte, nämlich bie Rreujungs- 
ftellen fidi fdineibenber Heijftreifen, Orte alfo, an benen immer Blihgefahr 
befteht. Sah ber Urbauer alfo gewiffe piähe non ben Rahen beootjugt 
werben, fo wußte er, baß er hier eine Stelle oor [ich hatte, in bie bet 
himmlifche Strahl fahren würbe; barum behauptete er, bie Rahe jiehe 
ben Blih an. Hine berartige feftftellung war an fidi lebenswichtig; benn 
nie würbe ber Eanbmann an folchen Stellen fjäufer gebaut haben. Barin 
liegt ebenfalls eine geroiffe Form oon Blitjfchuh. Hidit weniger wichtig 
ift auch bas währenb eines Gewitters giltige Wort:

Ben Schläfer laß fdilafen /
Ben Effer fdjlag tot.

3n unferer ahnungslofen Jeit wirb biefe Begel im Sinne morali- 
fierenber Gebankengänge oerftanben. pber, baß jwifchen Schläfer unb 
Effer ein entfdieibenber Unterfchieb befteht — roer hätte wg’¡1 auf falche 
Binge geachtet? Ber Effer hat eine ben Schläfer gewaltig überragenbe 
Strahlungsftärhe unb gleicht gewiffermaßen bem Eichbaum; ber Schlum- 
mernbe aber ber Buche, pus ben lebten fahren ift folgenbe Betätigung 
biefer Bauernregel bekannt geworben. Um ben familientifch faß.n ber 
Hofbefih^r, feine Frau, feine Rinber unb bas Gefinbe. Bas pbenbbrot war 
beenbet, als bas bereits längft erwartete Gewitter losbrach, Ba trat ein 
pflirhtgetreuer Rnecht in bie Türe. TTlit TTIühe hatte er einen oollbelabenen 
Wagen noch in eine felbfcheuer gebracht. Jeht oerlangte er ju effen. 
TTlit einem Fjoljlöffel nahm er bie fleifdifuppe ju [ich. Hin greller Blih, ein 
fdiarfer Rnall, ber Effer fank inmitten ber Bunbe als einziges Opfer ju 
Boben.

Baß alfo im allgemeinen auf bem Eanb währenb eines fchweten 
t Wetters nicht gegeffen wirb, ift kein jug etlichen Feingefühls, fonbern 

bie fchlidite ^olge uralter Erfahrung.
Wan hütet ßdi auch, Jugluft herrfchen ju laffen. £eft werben Haus

türen unb Fenfter nerfchloffen, hingegen bie Türen ber einjelnen jimmer 
geöffnet bleiben. Wohlweislich entfernt man fidi nom Ramin; macht auch 
bas Bieh oon ben Retten los; alles maßregeln, bie auf Grunb ber Er
fahrung unb aus Borßcht oor brohenber Gefahr ergriffen werben.

Biefe Gefahr rechtzeitig ju erkennen, gibt es noch nerfchiebene Bor-

Gpringenbe Fifche
Bringen Gewitterfrifdie.

Steigt ber Schlammbeißer oom Grunbe auf an bie Wafferoberflädje / 
fo folgt nach uierunbjwanjig Stunben Gewitter ober Hegen.
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Wollen bie Immen frühmorgens nicht auf bie Fludit /
Siht ficher fdiwer' Wetter in ber Euft.

Gewitterfturm fteht benot / wenn bie Bienen bidit wie ein Früh
jahrshagel non ber Weibe heimkehren / ebenfo / wenn bie Gänfe fdjreienb 
hin unb her fliegen.

Wenn ber Efel beim pustreiben aus bem Stalle bie TLafe in bie fjöhe 
ftreckt / unb tüchtig bie Ohren fchüttelt / fo ßnb Hegen ober Gewitter ju 
erwarten.

Flattert be Broffel un Finken angftlidi herüm in bi Twiegen /
So is bit 'n Teeken / bat wie in 't Rört Storm of Gewitter kriegen.

Unter ben pflanjtn finb alle Eupinenarten, bie Jodjblatt-pmijie unb 
bie Weißliche pkajie als Unwetterkünber ju nennen, ba ße rechtzeitig ihre 
Blüten fdiließen.

Gewiß ift es im Eenjing eine jwar wichtige, aber nicht allein ent- 
fdieibenbe Frage, bie Gewitterlage bes ]ahres ju erkennen; benn,

Bonnerts im TTlärj / 
Sdineits im THai,

fonbern oorbringlidi wirb nun junädift einmal, ba bie Feibarbeiten be
ginnen, bie Prüfung, wie ßdi bas Wetter in allernächfter Jeit geftalten 
wirb. Es können noch böfe Rälterüdifälle kommen.

Schlägt im Wärjengrün ber Fink / 
Oft es ein gefährlich' Bing. —

Touts im TTlärj nach Sommerart / 
Rriegt ber Wärj einen weißen Bart.

Ben balbigen Frühling künben an:
Hafen / bie fptingen / Eerchen / bie ßngen / 
Werben ficher ben Frühling bringen.

Wenn im Wär] bie Rraniche jiehen / 
Werben baiò bie Bäume blühen.

Bun aber kommt es nicht mehr, wie im Winter, barauf an, nur bie 
Großwetterlage erkennen ju können, fonbern jetit ift es nötig, ju erfahren, 
ob Hegen ober Sonnenfdiein beoorftehen. Ba mir bie Gewitteroorjeichen 
bereits behanbelten, wirb es nun unfere pufgabe fein, eine Überßdit aller 
jener für bie Tlaturprophetie geeigneter Borfchattungen ju geben, beren 
Hiditigkeit überall leicht nachprüfbar ift.

Heben Tieren unb Pflanjen liefern Wolken unb Winbe, Steine unb 
Sterne gar manche Wöglichkeiten. Rier aber muß wieberholt werben, 
was früher bereits angebeutec würbe: Es genügt nicht, eines ober bas 
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anbere ber Dorjeichen ju beobachten, wennfdjon etwa bie Spinnen allein 
gerabeju erftaunliche Tlaturprophetien geftatten.

Jmmer kommt es tcotibem barauf an, bas ganje pntliti ber Tlatur 
ju betractjten, uni aus (einem THienenfpiel bie Stimmung herausjulefen. 
Doch auch bann enthebt eine noch fo Mare Übereinftimmung nicht non 
weiterer Beobachtung. Tiegen etwa heute alle pnjeichen für einen mor
gigen Hegen nor, (o hönnen Dorgänge in ber Euft eintreten, bie mit einer 
Bewölkung unb mit Winb ihren pbfchluß finben. Deswegen müffen wir 
in folchen fällen ju ben heutigen Beobachtungsergebniffen bie pnjeichen 
bes kommenben ITlorgens fügen unb auch weiterhin beobachten, wollen 
wir ju jener Sicherheit ber Dorausfage gelangen, wie wir [ie noch heute 
bei ben einfamen Schäfern ber weiten Lüneburger fjaibe finben, bie mit 
oerblüffenber Derläßlichkeit bie Wetterlage bis in Einjelheiten oorherju- 
fagen oermögen. pilen hierher gehörenben Dorjeichen [ollen nun bie 
Spinnen oorangeftellt werben. Seit alters (inb [ie gefchätjt; heute werben 
(ie leiber [ehr ju unrecht meift rücfcfichtslos bekämpft. Bebauerlicherweife 
fcheint niel non bem oergeffen, was einft über biefe Tiere unb ihr Der- 
halten bekannt war; benn felbft bie Wetterlage bes kommen7! m Winters, 
befonbers bas Eintreten großer Gälte laffen bie Spinnen ohne weiteres 
erkennen, foweit uns bie Überlieferungen jeigen. Höheres ließ fich aber 
hier nicht mehr in Erfahrung bringen.

Trohbem bleibt uns aber noch genug, um biefe Tiere als i- diber- 
treffliche Wetterkünber ju bewunbern unb, ganj abgefehen non ihrer 
fonftigen Tlühlichkeit, aus biefem Grunbe ju fronen. Don ben Hegeln 
feien hier genannt:

Wenn große Spinnen herumkriechen / 
Gommt binnen brei Tagen Hegen.

Wenn bie Spinnen fleißig weben unb im freien / namentlich bie 
Greusfpinne / bei Sonnenuntergang mitten im Deh ßhen / wirb fdiön 
Wetter fein.

Weben bie Spinnen nicht / wirbs Wetter ßdi wenben. 
Gefchiehts bei Hegen / wirb halb er enben.

Heißt bie Spinne ihr Heh entjwei / 
Gommt her Hegen balb herbei.

fertigt bie Spinne nur kleine Gewebe, fo bleibt bie gute Witterung 
nur oon kurjer Dauer.

fangen bie Spinnen an / ihr ließ größtenteils ju uernichten / 
pn langen fäben in ihre Schlupfwinkel ju flüditen /
Sa weiß man / im Sommer / ganj gewiß / baß auf Sturm in Gürje 

3U rechnen ift.

Bei ber Beobachtung biefer ausgejeichneten Wetterprophetei mache 
man es fich jur Hegel, an Orten, etwa an Dachfenftern ju beobadjten, 
an benen wenig Jnfehten unb oor allem fliegen oorhanben ßnb. Die 0 
hungrige Spinne ift oerläßlicher als bie fatte. Die befte Beobachtungsjejt 
ift um 10 Uhr oormittags. Dor allem muß feftgeftellt werben, ob bie 
Spinne ihr Heß erweitert. Das ift ein gutes jeichen. Entfcheibenb ift 
überhaupt, welche Tleigung biefe Tiere jum Spinnen haben, je eifriger 
fie an ber prbeit finb unb je emßger ße weben, je länger jubem ihre 
fäben ausfallen, befto ßcherer kann man auf gutes Wetter unb auf feine 
Dauer fcf]ließen. Bei kurjen fäben unb kleinem Gewebe wirb bie gute 
Witterung nur kurje jeit anhalten.

Sehen wir bie Spinnen fich hauten, fo bleibt Schönwetter; benn bei e 
fchlechlem Wetter würbe bas fchutilofe Unfeht bem Untergange geweiht fein.

Buch am Hefi felbft läßt ßch erkennen, wie bie Witterung ausfallen 
wirb. 3ft es engmafdpg unb nach Süben offen, fo ift bas ein Dorbote 
guten, ift es nach Horben offen, ein Dorjeichen regnerifchen Wetters.

Gommen im Fjerbft auffällig niele Spinnen in bie fjäufer, fo fteht ein 
harter Winter benor. —

Ehe wir uns nun weiteren Hegeln juwenben, wollen wir eine Er
fcheinung ftreifen, bie wieber jeigt, wie innig bas menfdiliche Eeben an 
ben Gang ber Tlatur gekettet ift.

Es treten uns ba jwei geflügelte Worte entgegen, non bem bas erfte 
lautet:

Derfchüttetes Salj bringt Streit.
Das ift wahr, aber nur bann, wenn wir bas Salj aus bem kleinen 

Löffel oerftreuen; benn infolge ber uns oertrauten elektrifchen Dorgänge 
im irbifchen Euftmeer ßnb bie Heroen in Spannung geraten, ßnb reijbar. * 
pls erfte Dorjeichen treten unbewußte TTluskeljuckungen, tritt Ungefdiick- 
lidikeit ein. Dicht nur wirb Salj oerfdiüttet unb an folchen Tagen Gefchirr 
jerfchlagen, fonbern es (teilen [ich natürliche unb allgemeine Erregungs- 
jußänbe ein. Dann „kommt ein Unglück feiten allein" unb wir burchleben * 
Stunben, an benen „uns bie fliege an bet Wanb ju ärgern oermag". Es 
braudit nidit betont ju werben, baß wir h^r ein weiteres Schlechtwetter- 
jtichen oor uns haben, baju aber wieber einen Beweis für bie eble Ge- 
[innung ber Phnen; benn bie Beobachtung war eine Warnung, gegeben, 
um bie pnjeichen oerminberter Selbftbeherrfchung ju achten unb burd] 
jucht ju bänbigen. Das Ergebnis war ein fricbliches, weil beherrfchtes 
Eeben.

Don nicht geringerem Wert ift bie anbere Behauptung: 
pbgegeffene Teller bringen gutes Wetter.
Wenn ein mehrtägiger Eanbregen niebergeht, fo ift bet pppetit aus 

natürlichen Grünben verringert*).  Geine Sorge barum, wenn audi öie
*) Släfjcres: ijanns §i[tf)cr „Sas »ennädjfnis“; §auß ßfyWSerlafl, SRüräfjen.
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Kinber nidit bie gewohnte Eßluft jeigen. Ein auf pe ausgeübter Jwang, 
mehr ju oerjeßren, wäre ein Derftoß gegen bie Tlatur, mithin fdiäblidi- 
Tritt bann eines Tages — es mag noch in Strömen regnen — ber übliche 
Pppetit wieber ein, werben alle Teller jur freube ber Hausfrau leer ge- 

b geffen, bann fteht fchönes Wetter benot. Setjt bie Eßluft aber bei Schön
wetter plöhlich aus, fo ift mit Eanbregen ju rechnen. Diefe pnjeichen finb 
bei gefunben Wenfdien juoerläffiger als bas beffe Barometer.

Hieraus ergibt fich überbies eine fehr wichtige Folgerung: Die natur
nahe Hausfrau wirb währenb feuchter Sommersjeit befonbers leichte Koft 
nerabfolgen. Das Wohlbefinben wirb baburch qefteigert unb gleidjjeitig 
bie Harmonie mit ber Umwelt.

Der nerminberte pppetit nor unb währenb fdilediter Witterung ift 
wohl auf eine uralte Hinrichtung ber gütigen Wutter Tlatur jurückju- 
führen, bie ihren Kinbern in ben Jeiten natürlicher Tlahrungshnappheit, 
alfo währenb ber Hegenjeiten, als Wittel jur Selbfterhaltung eine ge
ringere Eßluft mit auf ben Weg gab; bies auch beswegen, weil bie feuchten 
Spannen eben Jeiten erhöhter kosmifcher pnwirkung unb um fo gefähr
licher finb, je fchwerer bie Ernährung gewählt wirb.

Hier wirb alfo wieber einmal beutlidi, wie weife ber Wenfch hanbelt, 
wenn er ben Winken ber Datur folgt.

Wenben wir uns nun ju ben widitigften weiteren Hegennorjeichen 
unb betraditen wir junädjft bie Tiere.

Wenn bie Kühe in bie Euft fchnüffeln, an ber Erbe lecken ober bie 
Schnauje aufftüljen, fo gibt es Degen.

Das Weibenieh jeigt Dieberfchläge meift bereits baburch an, baß es 
am pbenb oor einem Hegentage ftärker als fonft frißt. Sehr beutlidi ift 
biefe Tatfache bei ben Schafen ausgeprägt. Sie wollen nicht nach Haufe 
unb finb fcfjwer in ben Stall ju bringen. Das ift übrigens eine jener 
jahlreichen Tatfachen, bie uns jeigen, wie naturwibrig im Bereiche bes 
Bauern ber für bie entnatürlidite Datur, bie Jiüilifation, für ben Bereich 
ber Stabtmenfchen angemeffene pchtftunbentag ift. Die prbeitsjeit bes 
natürlich lebenben Wenfd]en wirb non ber Datur oorgefdirieben unb nicht 
burch Klügeleien feftgelegt. Ein Schäfer kann alfo nicht mit ber Uhr in 
ber Hanb feinen „Dienft" bemeffen, fonbern hier entfcheibet etwas Höheres, 
bie Pflidit. Er wirb barum alltäglich warten müffen, bis feine Herbe aus 
eigenem pntrieb bem Stalle juftrebt unb audi bann noch Gebulb haben 
müffen; benn unterwegs werben bie Schafe üoi Hegentagen auch noch an 
ben Hechenpflanjungen Öfen unb manchen pufenthalt madien. Gleichjeitig 
wirb auch bei biefen Tieren bie eben in ber ganjen Datur nor Wetterum- 
fdilägen einfetjenbe Erregung bemerkbar, jene Erregung, bie uns gar 
manche weitere tierifdie Hegennorjeichen liefert. So pflegen auch bie 
Schafe oor Eintritt naffer Witterung mit allen oier Eäufen gleichjeitig in 
bie Euft ju fpringen unb einanber mit ben Köpfen ju ßoßen. feuchte 

Witterung fteht auch beoor, wenn Schweine gern Strohhalme in Waule 
tragen; fie finb unruhig unb wühlen befonbers auffällig in ber Erbe. 
Enten unb Gänfe baben fleißig im Waffer ober im Sanb unb beweifen ihre 
Erregung burdi anbauernbes Gefdinatter. puch öas Sanbbaben ift auf 
eine Erregung jurüdsjuführen, nicht aber ber Enten unb Gänfe felbft, 
fonbern ihres Ungejiefers, non bem bas feberoieh oor Wetterumfchlägen 
befonbers gepeinigt wirb.

Wenn bie pmeifen fich nerkriechen / 
Werben wir balb Hegen kriegen.

Wenn ber Eaubfrofch ruft / ift gern Hegen.

Diefe oon uns bereits ausführlich behanbelte Hegel, bie bahin ju 
erweitern ift, baß Schlechtwetter beoorfteht, wenn ber Eaubfrofch feinen 
luftigen Baumfifi oerläßt, unb unter lautem Gequäke in feinen Tümpel 
jurückkehrt, bebarf infofern einer Einfchränkung, als lautes Hufen im 
Frühjahr feinen Eiebesgefang ausmacht. Das Gequahe ift mithin erft 
nach pblauf biefer Jeit juoerläffig. pber auch hier kann uns nur bie 
genaue allfeitige Beobachtung helfen; benn wir wiffen, baß bie Eiebesfehn
fucht burch Wetterftürje befonbers erregt wirb.

Sehr wichtig ßnb bie naditen Schnecken:

Beloben bie Schnecken fidi rnit Grunb / 
Tun ße ßarken Hegen kunb.

Erbklumpen an ihren Schwönjen ßnb alfo Hegenkünber.
Wenn oft bie Efel fchreien /
Gibts fdßedites Wetter.

©

Wenn bie Wachteln fleißig fdilagen / 
Wirb balb Hegen nieberräufchen.

’)

Wenn bie Kröten fleißig laufen / 
Wollen ße balb Hegen [aufen.

pudi bas Hufen ber Kröten gilt als Hegenuorjeidien.

Siehft bu ben Storch uiel waten / 
Kannft bu auf Hegen raten.

3m nämlichen Sinne heißt es barum auch: Sieht ber Storch fdimut¡ig 
aus, fo wirb naß Wetter kommen.

Werk bir bies Jeidien noch:
Die Wäufe jiehen ju Eodj.

Singen bie finken unb Buchfinken früh oor Sonnenaufgang / [o 
oerkünben ße Hegen.
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taffen bie £röfdie fitti hören mit finarren / 
Wirft bu nicht lange auf Hegen harren.

Wohlgemerkt, es hanbelt fich hier um bas finarren. pbenbliches 
Gequäke gilt aber allgemein bann als Gutwetteroorjeidien, wenn nicht 
auch bie fonftigen Hegenkünber beobachtet roerben. Bei biefem nächtlichen 
jrrofchkonjert fpielt bann bas knarren eine untergeorbnete Bolle.

Wenn ber ßuckuck ju ben Käufern fliegt / wenn bie Hotfchwänjchen 
hcrumfliegen unb bie Spinnen niebrig fitzen / wirb fdilechtes Wetter.

Eine Elfter allein ift flechten Wetters Jeidien /
Doch fliegt bas Elfternpaar / wirb fdilechtes Wetter weichen.

Buch biefes Wort klingt wieber reichlich feltfam. fiber bie Eöfung ber 
rätfelhaften Behauptung ift gar nidit fchwer, fofern wir biefes Elftern- 
oorjeichen auf bie Brutjeit bejiehen. Bei fchlechtem Wetter müffen bie Eier 
immer bebeckt bleiben, unb wenn bie Jungen ausgefdilüpft finb, wirb, 
nach öem, was über bie pbhängigkeit bes Appetites oom Wetter gefügt 
würbe, auch bie Jreßluft ber Jungen geringer unb oon einer Elfter ju 
befriebigen fein.

Jeber, ber bie Fütterung beobaditet, wirb nicht nur im falle ber 
Elfter ju biefem Ergebnis kommen. Ob hier aber bie einzige Urfache ber 
Bauernregel oerborgen liegt, muß weitere Hachprüfung jeigen.

Wenn ber fifchreiher bas Waffer aufpflügt / holt er Waffer.

Wenn Gänfe ober Fjühner gern auf einem Bein ftehen / gibts Hegen.

Wenn bie Fjennen Gras freffen / kommt Hegen.

Wenn ein fjuhn wie ein Gähn kräht / gibts anberes Wetter; im 
Sommer Hegen ober Hebel / im Winter Schnee.

Wenn bie Fjennen weit oom Stalle fich entfernen / naht fdilechtes 
Wetter / wenn bie Fjühner fchauern / hört bet Hegen balb auf. Bleiben 
fie aber im Hegen / fo hält bie Höffe minbeftens ben ganjen Tag an.

firäht ber Fjahn abenbs ober nachts / fo gibt es anberes Wetter.

Wenn ber Fjahn kräht /
Wenn ber Winò fich öreht /
THan lange nach trockenem Wetter fpäht-

Wenn bie Fjühner fich bas Ungejiefer abfuchen / wenn fie laut gackern 
unb abenbs lange braußen bleiben / gibt es Hegen.

Das alles ift uns bereits fo felbftoerftänblid], baß bie einjelnen Hegeln 
keiner Sonbererklärung mehr bebürfen.

firäht ber Fjahn frühmorgens auf bem TTlift /
Das Wetter im Wechfel ift.

Wenn bie Fjunbe Gras freffen ober Gras fpeien, gibt es Hegen.

pudi oerkünben fie feudites Wetter, wenn fie einen unangenehmen 
Gerudi haben.

Hiles ift eben oor bem Wetterumfchlage jum Schlechten in Erregung: 
Bremfen, Wücken, fliegen, Bienen unb Slöhe ftechen befonbers gierig. 
Buch wenn bie Jlöhe laufen, gibt es barum naffe Jeiten.

Wenn bie Hegenwürmer, benn bas finb regenkünbenbe Würmer, fidi 
burch Bufwerfen ber Erbe bemerkbar machen ober gar auf ber Erbober- 
flädie ju fehen ßnb; wenn ber Waulwurf bie Erbe befonbers reichlich auf
wirft, bie Tauben in einer Heihe auf bem Dache fitjen, kommt Hegenwetter.

Begeben fidi bie braunen Grasfröfche an Eanb, fo beutet bas auf 
Hegen. Das ift auch òer £all, wenn bie fiatjen Gras freffen; wenn fie 
öfters niefen; wenn fie an Bäumen, Jaunpfählen ober Sädien auffällig 
kratzen; wenn bie Schwalben tief fliegen unb hurtig hin unb her fdpeßen; 
wenn bie Sperlinge fidi im Staube baben; wenn bie Stare fich öufammen- 
rotten, ßdi „koppeln" unb beträchtlich jwitfehern; wenn bie lirähen ßch 
ju Scharen oereinigen unb heifer fchreien; wenn bet Specht lacht [knarrt er 
bagegen, fo gibt es gutes Wetter); wenn ber Hegenpfeifer ßch hören läßt, 
bie Schnepfen fdinell ftreidien, bie Pfuhlfchnepfe blarrt unb ber ftolje Pfau 
feinen überlauten Hegenruf ertönen läßt.

Trefflich helfen uns auch bie Bienen in bie Jukunft fchauen. Bei 
brohenbem fdileditem Wetter ßtjen ße reihenweife oor bem ^luglodi, ben 
fiopf nach unten, bie flügel in fdiwirrenber Bewegung unb babei mit bem 
Fjinterleibe judienbe Bewegungen ausführenb; ße hobeln, wie man in ber 
Eüneburger Fjaibe fagt.

fliegen ße befonbers früh aus ober kommen ße auffallenb früh 5u- 
rück; fliegen fie noch fpät abenbs aus, fo ßnb bas alles Hegenoorjeichen. 
Weift gefchieht foldjer Bbenbausflug jur Jeit bet Einbenblüte, beren Duft 
befonbers wahrnehmbar wirb, wenn Hegenwetter beoorfteht.

Bis letzter Sdilechtwetterkünber aus bem Tierreich fei ber uns bereits 
bekannte Hoß- ober Wiftkäfer genannt:

fliegt ber Wiftkäfer am frühen Worgen, fo ift mit großer Sicherheit 
Hegen ju erwarten.

Buch bas Heidi äer oermeintlich unbelebten Datur liefert oiele be- 
jeichnenbe Dorjeichen, oon benen hier nur bie wichtigften erwähnt werben 
können. ¡ raenn er fteigenb ßch erhält /

Bringt Hegen / hoch klar Wetter / wenn er fällt.

Dicke Bbenbnebel hegen 
Öfters für bie Pacht ben Hegen.
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Bes Stinknebels Gewalt
TTladits Wetter rauh unì) halt.

Wenn bie Tlebel ben Berg raufjiehen / 
fiommt er in brei Tagen als Hegen nieber.

Sinb morgens Himmelsfchäflein / 
Wirbs nachmittags hageln ober fchneien.

Winb uom Tliebergang (Weften)
3(t Hegens pufgang;
Winb oom pufgang (Often) — 
Schönen Wetters pnfang.

pbenb geel — 
Worgen fdieel.

Worgenrot bringt Winb unb ßot.

Jeigt ßch ein Hegenbogen / roirbs für ben pugenblick fdiön Wetter; 
halb regnets aber nach Ungnaben.

Wag ber Hauch nicht aus bem Schornftein roallen / 
Bann roirb ber Hegen aus ben Wölben fallen.

Gibt Hing ober Fjof fidi Sonn' ober Wonb / 
Halb Hegen unb Winb uns nicht oerfchont.

Heumonb mit Winb /
Jft ju Hegen unb Schnee gefinnt.

Blaffer Wonb bringt Hegen; roter Winb / 
Unb weißer hdles, hlares Wetter.

Biele Sternfchnuppen / niel Hegen unb Unwetter.

Jeigen bie flurfteine bunhle Riechen / fo kommt Hegen.

Berhältnismäßig gering ift bie Jatjl ber regenhünbenben Pflanjen. 
Bor allem ift ba ber filee, ber bie Blütenköpfe oor Hegen hängen läßt. 
Bet Echte Sauerhlee faltet feine Blätter jufammen unb ftellt bie Blatt- 
ftiele aufrecht wenn Hegen beoorfteht. feuchtes Wetter ift ju erwarten, 
roenn bie finben, wie wir hörten, befonbeis ftark buften; wenn bit 
Jitterpappel fidi bauernb bewegt; wenn plötzlich niele Giftpilje erfcheinen 
ober auf alter fohe jahlreiche gelbe pilje ßditbar werben; wenn bie 
Birhen befonbers würjigen Huch ausftrömen; wenn beim Hungerblümchen 
bie Blätter herabhängen; wenn ßd] bie Hingelblume erft nach ßeben Uhr 
morgens erfctjließt; wenn bie Hachtoiolen ftärker buften; wenn bie Blüten 
bes Hainkohls fid] nachts nicht [fließen; wenn fidi öas Echte fabhraut 

aufbläht unb ftarh buftet; wenn bie Gezeichnete Wetterbiftel ihre fielche 
fdiließt; wenn bie Sumpfbotterblume ihre Blätter jufammenjieht; wenn 
ber Bielblättrige Hahnenfuß feine Blätter herabneigt; wenn bie in ber Bürre 
gehrümmten Stengel bes feuchtigkeitsmeffenben Erbraudis ßdi (trecken.

puch fudißen, Erbbeeren, fiapujinerkreffe unb Frauenmantel hünben 
Hegen, wenn ße an ihren Hanbjähndien unb Blattfpihen Waffertröpfchen 
hängen haben.

Wenben wir uns nun ben Tieren ols kurjfriftigen Berhünbern fdiönen 
Wetters ju. puch hier wollen wir nun gleich mit ben Spinnen beginnen.

Wenn bie Spinnen fleißig im Freien weben unb namentlich bie fireuj- 
fpinne bei Sonnenuntergang mitten im Heh ßht, wirb fdiön Wetter. Je 
emßger bie Spinnen bei ihrer prbeit ßnb unb je länger bie oon ihnen ge- 
fponnenen Fäben ausfallen, um fo ßdierer hann man auf gutes Wetter 
hoffen, bas längere Jeit anhalten wirb. Je weiter ße oon ihrem Hetye ent
fernt ßht, unb je weiter ße ihre Bovberbeine hrrausftrecht, befto länger 
wirb bas gute Wetter anhalten.

Ebenfalls recht oerläßlidi finb auch hier wieber bie Hachtfchnechen:
Wenn bie Sdiwarje Wegfchneche an ihrem Schwanke Gras- ober Stroh

halme trägt, fo gibt es Schönwetter.
Ferner jeigen uns gutes Wetter an Bohlen unb fröfdie, bie bereits 

erwähnt würben. Bringen bie pmeifen ihre Eier (Puppen) an bie Euft, 
fo kommt ober bleibt fonniges Wetter.

Wenn Johanniswürmchen fdiön leuchten unb glänjen / 
fiommt Wetter jur Euft unb im freien ju Tänjen.

Wenn bie Hlücken tanjen, gibts Schönwetter.

Steigt bie Cerche hoch / ßngt lange hoch oben / 
Habt ihr halb bas lieblidifte Wetter ju loben.

Wenn bie Hühner fchauern (in ihren Stall gehen, ober fonft Unter- 
fdilupf bei Hegen fudien) / wirb ber Hegen balb aufhören.

Wenn bie Schwalben hochfliegen / wirb ßdi bas Wetter halten.

Biefe Hegel bejieht ßch aber nicht auf piahregen ober Gewitter. Oft 
bonnert unb blitjt es bereits beträchtlich, wenn bie Schwalben noch hoch 
oben in ber Euft ßnb. Tief fliegt bie Schwalbe nur oor Eanbregen unb 
jieht ßch oor Stürmen rechtjeitig jurück.

Bie übliche wiffenfchaftliche Erklärung, bie ba behauptet, bie Schwal
ben flögen oor beginnenbem Hegen beswegen niebrig, weil infolge ber 
pbkühlung in ben oberen Schichten bie bort fonft norhanbenen Infekten 
ju Boben niebergebrückt würben, bürfte juminbeft teilweife irrtümlich fein.

Her eigentliche Grunb fcheint in ber luftelektrifchen Spannung ju 
liegen. Es ift nämlich fehr wahvídieinlidi, äaß bie Bögel jeweils jene
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/ Höhen auffuchen, bie ihnen bie gerabe nötige elektrifdie puflabung ihres
fiörpers nermitteln. Unb biefe ift entfdieibenb; benn burdi bie entfpredienbe 
Eigenlabung bürften fie erft fähig werben, ihre Beutetiere ju (puren.

Das mögen uns bie Brieftauben jeigen. Oft werben biefe mehr als 
taufenb Kilometer fern uon ihrem fjeimatfdilag in Gegenben aufgelaffen, 
in benen bie Dögel oöllig fremb finb. Dennoch erreichen fie ihr Jiel, bas 
noch baju oft inmitten großer Stabte liegt.

Schon ber Jlug an (ich ift ganj gewiß eine Ceiftung, ein Wunber aber 
bie Innehaltung bes fiurfes unb bas puffinben gerabe jenes Dadles, bas 
unter bem fjäufermeer ihre Heimat birgt.

Erftaunlich bleibt biefe Fähigkeit ber Brieftauben, über weite Strecken 
hin ihr Jiel ju finben. Tiefes Geheimnis umhüllte biefes feltfame Der- 

] mögen. Erft oor einiger Jeit fcheint bie Eöfung biefes Bätfels gelungen.
IDer einen Brieftauben-pufftieg beobachtete, ber weiß, baß bie Dögel 

junächft eine gewiffe pnjahl oon Greifen jiehen, um bann auch in ihnen 
oöllig fremben Gegenben unweigerlich ben fiurs nach bem Heimatftall ju 
nehmen. Wie wir fehen werben, ift gerabe bas fdieinbar fo nebenfächlidie 
jiehen ber fireife oon entfeheibenber Bebeutung. pber ba‘j bannte erft 
erkannt werben, nadibem gewiffe Beobachtungen oorlagen, bie einen Ju
fammenhang jwifchen Babiowellen unb Dogeiflug anjubeuten fchienen. 
Entfdieibenb waren bie Derfudie, bie in ber Dälfe oon Dolencia in Spanien 
am 2. Juli 1924 gemadit würben. Dort befinbet fidi cine Habir. Senbe- 
ftation. Jn beren Höhe hatte man Brieftauben aufgelaffen, unb jwar 
währenb ber Senber arbeitete. Es überrafdite junädift, baß es ben Dögeln 
nicht gelang, bie Hiditung nach ihren Schlägen ju finben. Sie jogen un
entwegt fireife. Weitere Derfuche bewiefen immer oon neuem, baß eine 
tiefe Störung bes Orientierungsfinnes ber Brieftauben burch ben Einfluß 
ber elektromagnetifchen Wellen eintrat. Die fpanifchen Wilitärbehörben 
nahmen (ich bann ber Sache an. Ju biefem Jwedi war etwa acht fiilo- 
meter oon Dolencia ein Wilitärtaubenfchlag eingerichtet worben. Tlun 
brachte man, währenb bet Senber arbeitete, bie Tauben in feine Höhe 
unb ließ ße bort einjeln in Jeitabftänben oon brei Winuten auffteigen. 
pusnahmslos fingen alle Dögel an, ben Baum ju burchfuchen, inbem ße 
zahlreiche fireife jogen. Jmmer noch arbeitete ber Senber. pber keiner 
einzigen Taube gelang es, bie beftimmte Bidjtung ju finben. Dollkommen 
nerwirrt blieben ße alle beim fireisflug. Wenige Winuten nach Beenbigung 
ber Senbung fdpugen bie Tauben jebodi ohne weiteres Jägern bie Bidi- 

' tung nach ihrem Schlag ein.
Jm Wärj 1926 würben ähnliche Derfudie in ber Bähe oon fireujnadi 

angeftelit. flier waren bie Tauben gejwungen, ihren Bückjug über eine 
arbeitenbe Senbeftation ju nehmen, bie genau auf ber Hüftlinie jwifdien 
Schlag unb puflaß-Ort lag, alfo auf ber Dogelflug-Strecke. Unmittelbar 
nach öen erften fireisflügen nahmen bie Dögel Dichtung auf ihren Heimat

WS

lerloren inbeffen, (obalb ße in bie Bähe bes arbeitenben Senbers 
ihren Weg, begannen oon neuem fireife ju jiehen unb fanben 
ßung nur bann wieber, wenn bie fireisflüge ße jufällig aus bem 
Bereidi bes Senbers brachten, puch hier alfo jeigte ßdi beutlich 
meinfluß auf bas Orientierungsoermögen ber Tauben.
t nun fehr wahrfcheinlich, baß nicht etwa nur bie Taube, fonbern 

Eeben Einrichtungen beßht, entfpredienbe Strahlungen (Wellen) 
ju empfangen, fonbern auch ju fenben, ja, baß biefe Eigen

audi öen Orten längeren pufenthaltes in irgenb einer Jorm mit
werben, fo baß biefe, etwa oom fleimatfchlag ausgehenb, wahr- 

idf in Derbinbung mit ber einmaligen örtlidien Strahlung (man 
an bie Beijftreifenl) oon ber entfernt aufgelaffenen Taube nach 

cdienbet Eigenlabung empfangen unb angeflogen werben.
Ils Empfangsgerät fcheinen bie in allen brei Baumriditungen ge- 
en halbkreisförmigen fianäle bes Ohres ju bienen, pile yorberungen, 
lir an ein brauchbares pufnahmegerät (teilen, finben ßch etwa bei 

.’aube im Ohr. Diefes Tier fcheint mithin bie Fähigkeit ju beßhen, 
age eines Jtrahlenben" Punktes im Baum ju fpüren unb biefe ihr 
aute Stelle anjufteuern. pnerkennen wir biefe Folgerung, bann ift 
itörung bes Orientierungsßnnes burch arbeitenbe Senber fofort oer- 
didi unb ein helles Eicht wirb babei auch auf bie Urfadien ber un- 
rlbar bem pufftieg folgenben fireisflüge geworfen. Wie burdi ent- 
henbe Derfudie feftgeftellt würbe, finbet bei bem pufftieg in Det
iene Höhen unb in bort junächft angeführten fireisflügen eine puf- 
ng bes Dogels ftatt, bie bei einer Flughöhe oon etwa 500 Dietern 
Gefamtbetrag oon runb 75 000 Dolt ausmacht. Dur auf biefe Weife 

i jene unentbehrlidie Spannung gefchaffen, bie ber Dogel benötigt, um 
Hilfe feiner „Bobio-Einrichtung" weit entfernte Orte anjupeilen.
Damit aber ift aus bem Wunber bes Brieftaubenflugcs, wie über- 

Pt bes Dogeifluges eine juminbeft ber näheren Unterfuchung jugäng- 
: pufgabe geworben unb bas Geheimnis an fidi erfcheint gelüftet.
Dicht unwcfentlich öürfte auch h^r bie tatfadie fein, baß bie uralte 

ur bie braßtlofen Wellen längft oor bem THenfdien in ihren Dienft 
te unb jene Geräte baute, auf bie unfere Jeit fo ftolj ift unb an bie 
als einer nie bagewefenen menfehlichen Erfinbung glaubte. Das war 
Irrtum, auf ben jeber Täuberich in aller Befcheiöenheit unb ber (chick
en Ehrfurcht oor bem grübelnben Wenfchen hinweifen könnte.

Wenn nun biefe Überlegungen richtig ßnb, bann fenben audi bie 
lewefen Wellen aus. Hier (ei nur an bie nie beftrittene menfehliche 
lankenübertragung erinnert, pber audi baran, baß bie flebermaufe 
h Großftabtlärm unb ber mit allerhanb üblen Düften gefctjwängerten 
ft inmitten ber belebteften Straßen ihre Beute-3nfekten ju fangen aer- 
igen. Da ihr Geficßt anerkanntermaßen berart minberwertig ift, baß
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Höhen auffudien, bie Ihnen bie gerabe nötige elektrifche Ruflabung ihres 
fiörpers oermitteln. Unb biefe ift entfdieibenb; benn burdi bie entfpredienbe 
Eigenlabung bürften ße erft fähig werben, ihre Beutetiere ju fpüren.

Das mögen uns bie Brieftauben jeigen. Oft werben biefe mehr als 
taufenb Kilometer fern oon ihrem fjeimatfchlag in Gegenben aufgelaffen, 
in benen bie Dögel oöllig fremb finb. Bennoch erreidien fie ihr Jiel, bas 
noch baju oft inmitten großer Stabte liegt.

Schon ber flug an fidi iff ganj gewiß eine Eeiftung, ein Wunber aber 
bie Snnehaltung bes fiurfes unb bas Ruffinben gerabe jenes Bodies, bas 
unter bem fjäufermeer ihre Heimat birgt.

Erftaunlich bleibt biefe Fähigkeit ber Brieftauben, über weite Strecken 
hin ihr Jiel ju finben. Tiefes Geheimnis umhüllte biefes feltfame Ber- 
mögen. Erft oor einiger Jeit fcheint bie Eöfung biefes Bätfels gelungen.

Wer einen Brieftauben-Rufftieg beobachtete, ber weiß, baß bie Bögel 
junädift eine gewiffe Rnjahl non fireifen jieljen, um bann auch in ihnen 
oöllig fremben Gegenben unweigerlich ben fiurs nodi bem Fjeimatftall ju 
nehmen. Wie wir fehen werben, ift gerabe bas fcßeinbar fo nebenfächlidie 
Jiehen ber fireife oon entfcheibenber Bebeutung. Rber bas konnte erft 
erkannt werben, nachbem gewiffe Beobachtungen oorlagen, bie einen Ju- 
fammenhang jwifchen Babiawellen unb Bogelflug anjubeuten fcßienen. 
Entfdieibenb waren bie Berfudie, bie in ber Balie oon Bolencia in Spanien 
am 2. Juli 1924 gemadit würben. Bort befinbet fidi eine Babir. Senbe- 
ftation. Jn beren Bähe hatte man Brieftauben aufgelaffen, unb jwar 
währenb ber Senber arbeitete. Es überrafdite junädift, baß es ben Bögeln 
nicht gelang, bie Bicßtung nach ihren Schlägen ju finben. Sie jagen un
entwegt fireife. Weitere Berfudie bewicfen immer oon neuem, baß eine 
tiefe Störung bes Orientierungsfinnes ber Brieftauben burch ben Einfluß 
ber elektromagnetifchen Wellen eintrat. Bie fpanifchen Wilitärbehörben 
nahmen fich bann ber Sache an. Ju biefem Jwedi war etwa acht Hilo- 
meter oon Bolencia ein Wilitärtaubenfchlag eingerichtet worben. Tlun 
brachte man, währenb ber Senber arbeitete, bie Tauben in feine Bähe 
unb ließ ße tJort einzeln in Jeitabftänben oon brei Winuten auffteigen. 
Rusnahmslos fingen alle Bögel an, ben Baum ju burchfuchen, inbem ße 
jahlreictie fireife jogen. Ummer noch arbeitete ber Senber. Rber keiner 
einzigen Taube gelang es, bie beftimmte Bidpung ju finben. Bollkommen 
uerwirrt blieben ße alle beim fireisflug. Wenige Winuten nach Beenbigung 
ber Senbung frfjlugen bie Tauben jeboch ohne weiteres Jägern bie Bich- 
tung nach ihrem Schlag ein.

Jm TTlärj 1926 würben ähnliche Berfudie in ber Bähe oon fireujnach 
angeftellt. Hier waren bie Tauben gejwungen, ihren Bückjug über eine 
arbeitenbe Senbeftation ju nehmen, bie genau auf ber Euftlinie jwifdien 
Schlag unb Ruflaß-Ort lag, alfo auf ber Bogelflug-Strecke. Unmittelbar 
nach öen erften fireisflügen nahmen bie Bögel Bichtung auf ihren Heimat- 

fchlag, oerloren inbeffen, fobalb ße in bie Bäße bes arbeitenben Senbers 
kamen, ihren Weg, begannen oon neuem fireife ju jiehen unb fanben 
ihre Bidjtung nur bann wieber, wenn bie fireisflüge ße jufällig aus bem 
engeren Bereich bes Senbers brachten. Ruch hier alfo jeigte ßdi beutlidi 
ber Welleneinfluß auf bas Orientierungsoermögen ber Tauben.

Es ift nun fehr wahrfcheinlich, baß nicht etwa nur bie Taube, fonbern 
baß alles Eeben Einrichtungen befitit, entfpredienbe Strahlungen (Wellen) 
nicht nur ju empfangen, fonbern auch ju fenben, ja, baß biefe Eigen
wellen auch öen Orten längeren Rufcnthaltes in irgenb einer $orm mit
geteilt werben, fo baß biefe, etwa oom fiEimatfchlag ausgehenb, wahr- 
fcheinlidi in Berbinbung mit ber einmaligen örtlichen Strahlung (man 
benhe an bie Beijftreifen’) oon ber entfernt aufgelaffenen Taube nach 
entfprechenber Eigenlabung empfangen unb angeflogen werben.

Rls Empfangsgerät fdieinen bie in allen brei Baumriditungen ge
lagerten halbkreisförmigen fianäle bes Ohres ju bienen. Rile forberungen, 
bie wir an ein braudibares Rufnahmegerät ftellen, finben ßch etwa bei 
ber Taube im Ohr. Biefes Tier fcheint mithin bie Fähigkeit ju beßfien, 
bie Eage eines „ftrahlenben" Punktes im Baum ju fpüren unb biefe ihr 
oertraute Stelle anjufteuern. Rnerhennen wir biefe Folgerung, bann ift 
bie Störung bes Orientierungsßnnes burch arbeitenbe Senber fofort oer- 
ftänblich unb ein helles Eicht wirb babei auch auf bie Urfachen ber un
mittelbar bem Rufftieg folgenben fireisflüge geworfen. Wie burch ent
fpredienbe Berfudie feftgeftellt würbe, finbet bei bem Rufftieg in oer- 
fdiiebene Höhen unb in bort junädift angeführten fireisflügen eine Ruf
labung bes Bogels ftatt, bie bei einer Flughöhe oon etwa 500 TTletern 
ben Gefamtbetrag oon runb 75 000 Bolt ausmadit. Bur auf biefe Weife 
wirb jene unentbehrlidie Spannung gefchaffen, bie ber Bogel benötigt, um 
mit Hilfe feiner „Bobio-Einrichtung" weit entfernte Orte anjupeilen.

Bamit aber ift aus bem Wunber bes Brieftaubenflugcs, wie über
haupt bes Bogelfluges eine juminbeft ber näheren Unterfuchung jugäng- 
lidie Rufgabe geworben unb bas Geheimnis an ßch erfcheint gelüftet.

Bicht unwcfentlich öürfte auch h^r bie tatfadie fein, baß bie uralte 
Batur bie brahtlofen Wellen längft oor bem Wenfdien in ihren Bienft 
(teilte unb jene Geräte baute, auf bie unfere Jeit fo ftolj ift unb an bie 
ße als einer nie bagewefenen menfchlidien Erfinbung glaubte. Bas war 
ein Irrtum, auf ben jeber Täuberich in aller Befcheibenßeit unb ber fdiick- 
lidien Ehrfurcht oor bem grübelnben Wenfdien hinweifen könnte.

Wenn nun biefe Überlegungen richtig ßnb, bann fenben auch bie 
Eebewefen Wellen aus. Hier fei nur an bie nie beftrittene menfchliche 
Gebankenübertragung erinnert. Rber auch baran, baß bie flebermäufe 
troh Großftabtlärm unb ber mit allerhanb üblen Büften gefchwängerten 
Euft inmitten ber belebteften Straßen ihre Beute-Unfekten ju fangen oer- 
mögen. Ba ihr Geficßt anerkanntermaßen berart minberwertig ift, baß 
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öas puge beim fang ausfchaltet, Gehör unb Geruch, wie wir iahen, in 
biefen fällen keine Rolle fpielen können, fo muß ein uns bisher unbekannter 
Sinn öie fleöermaus leiten, öie übrigens, um hier Tnißnerftänöniffe aus- 
jufchalten, natürlich nicht zu öen Dögeln gehört, fonöern ju öen Säuge
tieren.

Jmmerhin weift ihr Debatten uns öen Weg, öie Schwalbe zu uer- 
[tehen. Buch ße öürfte mit Hilfe jenes unbekannten Sinnes, öen wir als 
Strahlungsßnn bezeichnen wollen, iene Unfekten fpüren, öie ihre Tlahrung 
ausmachen.

fjierju aber, öenn öas muß jetzt in Erinnerung gerufen weröen, be
darf ße einer entfprechenöen puflaöung, öer ße je nach öer luftclektrifchen 
Spannung in jeweils entfprechenöen Höhen erlangt. Bei Schönwetter liegt 
öiefe in größeren Höhen, ju öenen Unfekten wahrfcheinlich nur, um ßch zu 
finöen, alfo aus Grünöen öer fortpflanzung emporfteigen.

Dor fchlechtem metter, alfo öann, wenn non öer Sonne her eine ftarke 
elektrifdje puflaöung öer Eròe ftattfinöet, wirö bei Jnfekten unö Schwalben 
öie nötige puflaöung bereits unmittelbar über öem Boöen erreicht.

Hier öürfte alfo öer eigentliche Grunö für öas einen Eanbregen 
künöenöe Tieffliegen öer Schwalben zu juchen fein.

Der Einwurf nun, öiefe Erfcheinung müßte auch bei anziehenöem 
Gewitter eintreten, ift nicht richtig; öenn öas fctjnell oorüberziehenöe, recht 
oft kataftrophale Wetter bilöet, um öas etwas übertrieben auszu rücken, 
einen gewiffermaßen gefcßloffenen elektrifchen Bezirk. Derartige Gewitter 
haben aber ganz anbere Urfachen als Öie bloßen märmegewitter, öle 
fehr wohl Eanbregen einleiten können, oor öenen öann öie Schwalben 
nieörig fliegen; öenn hier hanbelt es ßch meift um unmittelbare folgen 
öer elektrifchen unö regenbeöingenöen kosmifchen Sonneneinwirkungen. 
Huf Einzelheiten kann hier nicht näher eingegangen weröen, zumal ich ße 
in meinem Buche „Der Weg ins Unbetretene" behanöelt habe.

Unfere neuen Erkenntniffe aber oermitteln uns jetzt auch ein tieferes 
Derftänbnis bereits früher erwähnter Tlaturtatfachen. Bei Behanölung 
öer Fjafel erfuhren wir baoon, öaß Giftfchlangen unter biefem Strauch 
nicht zu fürchten ßnb, ba bie Fjafel bie uns oertraute Eigenfchaft beßht, 
öie Beizftreifenwirkungen aufzuheben. Diefe aber geraöe ßnö es, öie öie 
Schlange benötigt, um ßch aufzulaöen unb öie Wellen ihrer Beutetiere 
empfangen zu können. Ju biefem Jwecke rollt ße ßch innerhalb eines 
Heizftreifens zufammen unö bilöet hier infolge ihres eigenartigen Körper
baues eine in ihren Windungen gegeneinander ifolierte Bntenne. Da ße 
alfo öie für ße lebenswichtigen Dorbeöingungen unter einem Fjafelftrauch 
nicht finöet, meiöet ße ihn, fo öaß bas Dolkswort richtig Ift, wenn es 
behauptet, öer Hafelnußftrauch fchühe oor Giftfchlangengefahr.

Wir wollen uns an biefen Beifpielen genügen laffen unb auch fürber- 
hin öen fjodiflug öer Schwalben als ein Jeichen grunöfätjlidien Bnhaltens 

oon gutem Wetter anfprechen. Jn gleicher Dichtung weift auch *‘’zr Roß
käfer:

fliegen bie Wiftkäfer am Hbenb, fo fteht [chönes Wetter beoor.

Knarrt ber Specht, fo gibt es trockenes Wetter.

Gehen öie Bienen eifrig auf Honig aus unö zieht im frühherbft ber 
Bltweiberfommer — bie flugfäben einer Spinnenart —, bann ift mit 
gutem Wetter zu rechnen.

3ft bebechter Himmel unb mit fchlecht Wetter beftimmt zu rechnen, 
fliegen bie Bienen aber bennoch aus, fo „kann man ruhig noch eine führe 
Korn hereinholen".

Das Rotkehlchen zeigt gutes Wetter an, wenn es abenbs unermüblich 
oom äußerften Jweig eines Baumes ßngt.

Ebenfo legt öie Teichente ihr Deft nur öann ziemlich tief am Waffer- 
fpiegel an, wenn mit lang anhaltenöem Schönwetter zu rechnen ift.

Wenöen wir uns nun öen Pflanzen als hurzfriftigen Schönwetter- 
künöern zu. Fjier fei zunächft wieber bie Bingeiblume erwähnt, bie wir 
bereits als Regen oorausfagenbes Gewächs hennenlernten. Gerabe bie 
Pflanzen verführen nun öazu, ße als Wetterpropheten im Blumentopf 
ober im Hausgarten künftlidi 5U ziehen. Das mag für öie Ringelblume 
angehen, öas mag auch überhaupt für öen Stäbter ein nettes Spielzeug 
abgeben; ber Bauer aber wirb eine falche TFlaßnahme eben nur für 
Gartenblumen ergreifen, fonft aber ablehnen, weil er weiß, baß alle Eebe
wefen nur in ber ihnen natürlichen Umwelt, mithin als Wilbform, zuoer- 
läffige Dbrzeichen geben. Es fei barum an biefer Stelle ernftlich baoor ge
warnt, Beobachtungen an Tieren unb Pflanzen in ber Bähe oon fioch- 
fpannungsleitungcn, Gas- ober Wafferrohren, über Kanalifatlonen, in ber 
llachbarfdicift oon elektrifchen Eichtkabeln ober auch nut bort anzuftellen, 
wo künßliche Düngung uorgenommen würbe. pile Diefe tcchnifchen Er- 
rungenfdiaften ftören ben natürlichen pblauf öes Eebens unb führen zu 
abweichenöen Äußerungen; öenn ße alle bringen grunöfätiliche Anbetungen 
in öer Ratur heroor, bie nichts mehr mit jener Heimat gemein haben, in 
her öas Weistum öes Dolkes wurzelt. Es foli bamit nicht gefagt fein, 
öaß nun in jebem falle burd] Derartige Einflüffe eine TTlinöerung öer 
heutigen Raturäußerungen im Sinne öes Hhnenwiffens auftreten m u ß; bie 
Gefahr aber befteht. Das follten wir beaditen, wenn wir uns oor Ent- 
täufchungen bewahren wollen.

Erfchließt bie Ringelblume alfo ihre Blüten zwifchen fedis unö ßeben 
Uhr morgens, fo ift mit gutem Wetter zu rechnen. Ebenfo fteht ein heiterer 
Tag in pusficht, wenn öie Gänfeöiftelarten nachts ihre Biüten fchließen 
(wenn nidit, fo ift Regen zu erwarten); wenn öas Bufdiwinbrösdien (eine 
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Blüten aufrecht trägt (nick enbe künben trübes Wetter an); raenn Bogel- 
miere unb fileine Bibernelle gegen neun Uhr morgens aufrechte, hoch- 
ftehenbe Blüten aufroeifen unb bie Blätter bis Wittags entfaltet bleiben 
(hängen Blätter unb Blüten, (o beutet bas auf Hegen).

Tlun gibt es auch in ber unbelebten Tlatur recht fd]öne Gutwetter- 
künber. Unbeffen (olle juminbeft währenb bes Sommers bie Kegel be
achtet roerben:

Gut Wetter / bas kommt über Pacht / 
Fjats im Sommer nie weit gebracht.

«B
Wenben roir uns nun ben entfprechenben Einjelheiten ju:

Je fchwärjer bie Macht /
Um fo angenehmer ber Tag.

Wenn kurj oor Bollmonb ber Sonn' pufgang neblig roar / 
Wirbs Wetter in ben nächften Tagen roarm unb klar.

Wenn abenbs über Wief' unb fluß Tiebel ju flauen / 
Wirb bie Euft fchön anhaltenb Wetter brauen.

Worgens Worgenwinb /
Wittags Wittagsroinb —
puf Tage fchön Wetter mir fixier finb.

Ber Winb / ber fid] mit ber Sonne erhebt unb legt / 
Bringt feiten Kegen.

frühregen entweicht /
Ehe bie Uhr auf jwölfe jeigt.

Staubregen roirb guter Bote fein / 
Schön trocken Wetter tritt bann ein.

Steigt ber Hauch aus bem Sdiornftein kerjengerabe empor / 
Bleibt gut Wetter.

Worgentau —
Fjimmel blau.

Ber Worgen grau / ber pbenb rot
Jft ein guter Wetterbot'.

Wenn bie Wilchftraße gut fteht / 
Bas Wetter gut geht.

Es bliebe uns nun noch übrig, bas jufammenjuftellen, toas roir 
über bie froftkünber wiffen. puch h’« ift mit wenig Worten alles gefagt.

froft unb Tauroinb werben angejeigt burch bie Erle ober auch burch 
fioljjäune. Beibe erfdieinen heller als gewöhnlich, wenn froft beoorfteht; 
werben aber bunkler, wenn Tauwinb naht.

fiommen bes Horbens Bögel an J 
jeigt es ftarke fiälte an.

Wenn es fetjneit / baß es brecht /
So friert es / baß es bäckt.

Hoher Fjimmel unb glitjernbe Sterne bringen fiälte.

Bamit ift eine tlberficht aller wichtigen hurjfriftigen Wetterregeln 
gegeben, oor allem, foweit ße für ben Sommer unb ben Fjerbft in frage 
kommen. Jhre pnwenbung im Kähmen ber in biefem Buche aufgeftellten 
Kiditlinien führt ju oöllig oerläßlichen Ergebniffen. 3hre Bebeutung liegt, 
wie wir faqen, auf mehr äußerlichem Gebiete unb hat aber immer unb 
ohne jebe pusnahme bie Wöglichheit einer fiarmonißerung jur pufgabe. 
Biefe ift es auch, bie gerabe in ben Fjauptteil bes Eenjmonats jene bereits 
ausführlicher gefchilberte faftenjeit fallen läßt. Wir hörten, ße fei ein 
oortreffliches Wittel, bie Gefunbheit 311 erhalten. Bies aber ift ße noch 
in einem höheren Sinne.

Wir wollen uns hier in Erinnerung rufen, baß ein oöllig gefunber, 
alfo reiner fiörper — eine Erfdieinung bie ju ben allergrößten Selten
heiten gehört — fidi ohne befonbere Wühe auf bie jeweiligen kosmifd] 
bebingten Einflüffe einjuftellen oermag. Sein Gefühl ift auch klar genug, 
um ihn bort ju warnen, wo unb wann ße fctjäbigenb werben. Biefe 
pnwirkungen hatten jwar, wie wir erarbeiteten, um Witte februar einen 
merkbaren unb bas Eeben fcharf erfaffenben plötzlichen Höhepunkt erreicht, 
ber bann bis etwa um Witte Wärj wieber abfällt, um oon hier an bis 
um Witte puguft gewaltig anjufteigen. puf einzelne Schwankungen 
braudien wir hier nidit näher einjugehen, ba es ßch für uns nur um 
bas Grunbfätilidie hanbelt. Biefe Tatfachen jeigen uns aber, baß bie im 
Wärj beginnenbe pnwirkungsfteigerung nur oon jenen Eebewefen wirb 
ohne Schaben ertragen werben können, beren fiörper ßch entfpredienb 
anfehmiegfam erweift.

Wenn wir eben baoon fpradien, bas bies erft oon etwa Witte Wärj 
ab gefchieht, fo lag ber Grunb biefer pngabe in ber Tatfache, baß 
entfpredienbe Beobaditungen oorliegen, beren oieljähriger Burchfdinitt 
biefe Jeitfpanne befonbers erhennen läßt.

Gehen wir aber jur Tlatur felbft jurück, fo oeränbern fidi öie Binge 
in einer Kichtung, bie uns nötigt ju fagen, baß bie fiauptgefahrjeit jwifchen 
öem jwanjigftcn februar unb jwanjigften Wärj, alfo in ben alten Eenj- 
monat, mithin in eine Jeit fällt, währenb ber unfere Sonne bas Tierkreis- 
jeidien ber fifche burdijieht. Biefes ben Beginn bes frühlings ein- 
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fct|ließeni)£ Tierkreisjeichen gab ja einem ganjen HJeltjeitalter aon faft 
2100 Jahren feinen Hamen: "Das fifcfjejeitalter. Wir ftehen jetit an ber 
Schwelle eines neuen Weltjeitalters, bem bes Waffermann. In Jukunft 
wirb alfa unfere Sonne währenb bes Eenjmonates nicht mehr bas Stern
bilb ber fifche, fonbern bas bes IDaffermann burchjiehen.

Hun behauptet bie ariftfje Ur-pftrologie, gerabe bas Tierkreisbilb 
in bem jeweils ber innerhalb runb 26 000 Jahren alle Ticrhreisjeidien 
burchwanbernbe frühlingspunkt liege, präge nidit nur ben einzelnen 
Jahren, fonbern auch jebem biefer Weltjeitalter unb fomit aud] allen 
währenb feiner Dauer lebenben ITlenfchen, feinen befonberen Stempel 
auf. Das hat immer fonberbar geklungen unb bisher gab cs keine 
Hlöglidikeit, biefe Dinge ju begreifen.

Uns aber eröffnet fich ein Weg. Jeber Bauer weiß, baß er felbft 
bei flachefter fanbfchaftsbilbung, bie Sterne bes nächtlichen Himmels 
nicht h^rab bis 5um Geßditskreis, alfo bis jum Fjorijont fehen kann. 
Heute macht er fidi über derartige Dinge keine Gebanken, fonbern beruhigt 
fidi bei ber Tatfadie, baß es oberhalb bes fiorijonts einen King gibt, 
ber fternlos fcheint, obwohl er aus ber Schule wiffen müßte, baß auch hier 
fich ßeftirne befinben. Wir würben ße ohne weiteres erhennen können, 
wenn unfere Euft auch in ben hlarften Dächten nicht burch Dunft unb 
Staub verunreinigt unb getrübt wäre (Tafel Vlj.

Diefe Trübung ift es nun, bie bis ju einer fiimmelshöhe non W ober 
gar 25 Grab bie Sichtbarkeit ber hinter ihr befinblichen Sterne abbeckt. 
Würben wir biefe Erfdieinung non bem punkte irgenb eines Befdiauers 
aus uns räumlich oorftellen, fo müßten wir aon einem Dunftkeilring 
reben, ber oom fiorijont aus ringsum unb bauernb bem Befchauer nicht 
nur in ber Hacht, fonbern auch am Tage ben eigentlichen Weltraum in 
ftärkerem ober geringerem Blaße unßditbar macht. Wir könnten biefe 
Erfahrungstatfadie auch etwas anbers ausbrüchen, inbem wir fagen, 
baß oom Befchauer aus beswegen gerabe währenb ber Wintersjeit bie 
Sonnenanwirhung abgemilbert fein muß, weil ßch bas Taggeftirn nur 
wenig über jenen Dunftkeilring erhebt. 3n ben Wintermonaten werben 
alfo gewiffe Sonnenwirhungen abgefchwächt. Erft in ber Jeit jwifchen 
20. februar unb 20. TTlärj, alfo im Ur-£enjing, erreicht bie Sonne eine 
Höhe, bie es ihr erlaubt, bereits entfdieibenb auf bas Eeben ju wirken 
unb nun jene pusiefe vorjunehmen, bie baburdi entfteht, baß ber eine, 
ber Gefunbe, fidi mühelos ben Derhältniffen anjufdimiegen nermag, ber 
anbere burch Erkrankung, alfa burdi Peinigung feines Körpers jwangs- 
weife angeglichen wirb, ber britte aber, ber ebenfalls erkrankt, bet aber 
nicht mehr fähig ift, ben Heinigungsnorgang ju überftehen, mit Tob 
abgeht.

Hier ift alfo eine Jeit, in ber bie Böcke non ben Schafen gefctßeben 
werben; eine Jeit, in ber bie ITlenfchen burch höhere Gewalt gejwungen 

werben, fidi öen kosmifchen Einflüffen anjupaffen ober, umgekehrt aus
gebrückt, in benen ihnen bie kosmifchen firäfte ihren Stempel aufbrücken. 
Da ein gleiches Derhältnis auch n o r ber Winterfonnenwenbe ftatthaben 
muß, nur im umgekehrten Derhältnis — worauf juerft J. Schulte hin- 
wies —, fo wirb uns nicht nur bie alte Bejeidinung ber Jeit oor Weih
nachten als bie „Stillen Wochen", fonbern auch klar, warum gerabe h^r ber 
Tilenfch einer gebämpften Stimmung oerfallen muß unb alle Eiebesfehn- 
fudit in ber Datur fchläft. Den Phnen bürften biefe Dinge alfo fehr wohl 
oertraut gewefen fein, fonft wäre bie Bezeichnung „Stille Wochen" nie 
geprägt worben. —

Jeigen uns nun fdion bie Erfahrungen bes Bauern, bie er beim 
Pflanjen unb Säen mit einzelnen Gewächfen jur Jeit ber oerfdiiebenen 
Tierkreisjeidien gefammelt hat, baß ber elektrifche Erbenhaushalt je nach 
ber Geftirnsftellung ein anberer fein muß, fo liegt es offenbar, baß gerabe 
jene Jeit befonbers einprägfam auf bas Eeben fein muß, in ber alljährlich 
bas Eeben non neuem ben kosmifchen Kegeln jwangsweife eingeorbnet 
mirb. Unb bas gefchieht im Urlenj, gefchieht in jener Jeit, in ber bie 
Sonne burdi bas frühlingsfternbilb jieht, gefchieht in jener Jeit, bie etwa 
jwifchen 20. Februar unb 20. TTlärj liegt.

Bei flüchtiger Betrachtung würben wir aus bem Dorftehenben nun 
bie Folgerung jiehen bürfen, baß biefe Prägung währenb eines Welt
jeitalters alljährlich fidi gleich bleiben müffe, baß alfo mithin bie Heu
prägung eigentlich nur entfdieibenb für neugeborene fein könnte. Das wäre 
natürlich ein Orrtum; benn es bebarf keiner gefonberten puseinanber- 
fehung, baß auch öie heute längft wiffenfchaftlich bekannten elektro- 
magnetifdien Einflüffe ber übrigen Planeten auf bie Erbe unb bie bauernb 
wedifelnbe Stärke ber fonnenflüchtigen Elektrijität alljährlich anbere ßnb 
unb aus ben bereits erwähnten Grünben gerabe in ber ^rühlingsjeit 
aufs Unterfchieblidifte unb Entfcheibenbfte alles Geben beeinbrudien 
müffen. niemals ift nämlidi ber Stanb ber Planeten jur ^rühlingsjeit genau 
ber gleiche. Bei ber ungeheuren Empfinblichkeit beffen, was wir lebenbig 
nennen, können hier fdion Unterfdiiebe eine Holle fpielen, oon benen ßdi 
auch heute unfere Schulweisheit noch nichts träumen läßt, pber ße ßnb 
ba unb bas Eeben muß ße berückßd]tigen.

Wir gelangen mit biefen Einßchten in ein Gebiet hinein, bas jwar 
einem Goethe noch überaus ernßhaft erfchien, über bas ber pufkläridit 
aber glaubte fpotten ju müffen. Jetit erft werben wir bie Orphifchen Ur
morte Goethes begreifen, bie unter bem fdieinbar rätfelhaften Titel „Dämon" 
lauten:

Wie an bem Tag, bet bid] ber Welt oerliehen, 
Die Sonne ftanb jum Gruße ber Planeten, 
Bift alfobalb unb fort unb fort gebiehen 
Hadi bem Gefetj, monadi bu angetreten.
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So mußt bu [ein, bir kannß bu nicht entfliehen,
So fügten fdion Sibyllen, fo Propheten; 
Unb keine Jeit unb keine TTlacht jerftückelt 
Geprägte form, bie lebenb fidi entwickelt.

Las ift keine Tüyftik, bas finb ewige Wahrheiten; es finb Urworte. 
Genau fo, wie ber THenfch alljährlich ben kosmifchen Prägeftempel auf
gebrückt erhält, genau fo muß in bem Bugenblick jebes fiinb, bas ben 
erften ptenyug tut, fidi, Drill es am Ceben bleiben, feiner heimatlichen 
Umwelt anpaffen. Da biefe Umwelt aber nicht nur aus Eltern unb 
Gefchwiftern, aus Fjaus unb felb, nicht nur aus Boben unb Blut, fonbern 
aus ben ewigen Bäumen unb ihren Kräften in Bcjug auf ben 
Geburtsort befteht, gibt es nid]ts, bas nicht bei jeber Geburt feine 
Wirkung auf ben jungen Erbenbürger ausübte.

Der Stanb ber Sonne unb bie Stellung ber Planeten mit ihren 
elektrifchen ñraftfelbern müffen gleicherweife in Hedinung geßellt werben, 
wie bie fjoheitsjeichen bes Blutes unb bes Bobens. Jn bem Augenblick 
ber Geburt wirb bas betreffenbe Eebewefen für ben Ort bei Geburt unb 
feinen immer nur einmaligen Strahlenhaushalt geprägt. Unb es lebt 
als geprägte form, einmalig als eine Offenbarung ber göttlichen Seele, 
als ein Teil aber unb ein an ßch unoerlierbarer Teil feiner Heimat, an 
jebem anbern Erbpunkte ein frembling, als eine geprägte ferm, bie 
lebenb fich entwickelt.

Hier ankert bas fjeiligfte bes Eebens; h^r ankert bie cinjig natür
liche Seelenhaltung, bie heimatbebingte, bie Seelenhaltung bes Bauern.

Das finb keine Annahmen, bas finb Tatfachen, erwiefen burch öie 
tränennaffe Gefdiichte bes bunten THaskenjuges, ber als ñulturgefdiidite 
oor ben Augen jebes Rlarfehenben burch öie Jahrtaufenbe fchreitet.

Heiter aber über biefen Wirrwarr ber Entwurjelten blicken oon hoh^r 
Warte bie Urweistümer unferer Ahnen. Sie waren unb finb unb bleiben 
nichts anberes, als Wegbereiter menfchlicher Erlöfung, als Wittel sum 
Einfchwingen in bie göttliche Hatur, beren heiligßen flecken Heber feine 
Heimat nennt.

Es finb bie ewigen Wahrheiten, bie uns aus fafchingsjauber unb 
faßen entgegentraten unb bie wir erft jetit in ihrem tiefften Sinn ju 
begreifen oermögen. fafdiing ift ber große fiehraus im Abfctjluß eines 
Strahlen-Jahres; ift ein ber Gefunbheit geweihtes fefi überfchäumenber 
freube oor ben ernften Wochen ber Neuprägung unb bamit ber bewußten 
fiafteiung im faßen, um ßark unb fdimiegfam ben Aufgaben ber kommen- 
ben THonbe gewadifen ju fein.

Bei biefer Betrachtung aber fließen wir unnermutet auf bie Bebeu
tung ber Heimat, alfo bes Ortes, an öen jeber THenfch unlöslich mit ben 
heiligßen fäben für bie Dauer feines frbenweges gefeffelt bleibt. Hier 

wo er ben erften Schrei tat, ift fein Erbblut mit ber Eigenart ber Heimat
erbe unb nur hier harmonifdi oerknüpft. So mußt bu fein, bit kannß 
bu nicht entfliehen...

Blut unb Boben beginnen nun eine für uns oerßänbliche Sprache 
3U reben. Jwar würbe in keiner Jeit oon Blut unb Boben öfter gefdirieben 
als in ber unfrigen. Nie aber würbe biefes urheilige Geheimnis falfdier 
aufgefaßt als in ber Gegenwart. Die Grünbe ßnb feltfam. Sie liegen 
im Wanbel, in ber Wenbe ber Jeit befchloffen, in jenem Umfdiwung, ber 
überfatt bes materialiftifchen Oberflädiengetaumels, wie bas bei berartigen 
Ereigniffen immer ber fall ju fein pflegt, übers Jiel hinausfehoß.

3n bem Beftreben, ftatt ber Hülle, wie bisher, nun ben fiern bet 
Dinge bloßjulegen unb feinen Wert 3um THaßftab aller Dinge ju machen, 
oerfiel man barauf, ftatt bes roten, lebenswarmen unb pulfenben Blutes 
unb ftatt bet Erbe, barin bie Pflanje unb burch ße ber Wenfch wurjelt, 
wurjelt in bes Wortes grünblidißer Bebeutung, etwas ju fehen, bas allein 
im "Reiche ber Seele offenbar würbe unb als Ausfluß bes Tiefften ßch in 
Wort unb Werk offenbarte.

Es fdieint oergeffen, juminbeft non fehr Dielen oetgeffen worben 
3U fein, baß Blut unb Boben wirklich unb gan5 nüchtern Blut ßnb unb 
Boben, unb baß trotj allebem unb obwohl es ßdi hier um grobßoffliche 
Erfdieinungen hanbelt, bas Geheimnis bes "Raffencrbes unb ber Heimat
erbe nicht weniger bebcutfam, nicht weniger rätfelhaft unb nicht weniger 
oom Erhabenen umfehauert bleibt, wenn wir ohne pathos aber mit Ernft 
unb Hingabe, mit kinblidi unbefangenem.Gemüt oor bie Dinge hintreten, 
oor bas Eanb unferer Däter, burdi öas ber Pflug fchneibet, unb oor bas 
Blut, bas in unfern pbern rinnt unb nun bie frage aufwerfen: „Was 
habt ihr beibe miteinanber 3U tun?"

Das ift eine ganj kühle frage, bie eine fchmucklofe Antwort heifdit. 
Es Hegt ja auch fo nahe, fofort an bie Nahrung 3U benken, bie uns 
oon ber heimatlichen Sdiolle geliefert wirb. Aber fchon unfer Begehren, 
etwas 3u erfahren über bas, was bie Pflan3ennahrung ober auch bie 
fleifdifpeife bem betreffenben Wenfdienfdilag Bobeneigentümlidies uer- 
mitteln, wirb nur 3ögernb erfüllt werben. Koggen ift boch nun einmal 
Koggen; Spinat ift unb bleibt Spinat unb auch aus Erbfen unb fiohl 
kann nichts anberes werben, als eben Erbfen unb fiohl. Unb boch iß 
bas unrichtig. Wer nämlich mit offenen Augen bie beutfehen Gaue burch- 
wanbert, ber finbet gar mandierlei, bas lanbfchaftsbebingt ift. So fällt 
¡hm etwa auf, baß übermäßig Diele ber Eüneburger Haibe-Bauern fchlcchte 
Jähne haben. Sehen wir uns nun ben Haibeboben an, fo erkennen wir, 
baß es ßdi um bürreften, nährftoffärmßen, nahesu kalkfreien Sanb 
hanbelt, ber erft burch THergelung, alfo burdi künftlidje Beigabe oon 
fialk überhaupt ertragfähig gemadit werben kann. Biefer fialkmangel 
jeigt ßdi alfo in ber Jahnbefchaffenheit ber Raibjer, wobei bahingeftellt
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bieiben mag, roieoiel baoon auf bas fionto bes roeidien Waffers unb 
roieuiel auf bas ber llahrung gefegt roerben muß. Ganj gewiß bleibt alfa 
audi "Roggen nicht Hoggen, fonbern jwifchen ber fiaimfrucht ber fjaibe 
unb jener kalkieicher Eanbfchaften ift ein Unterfdßeb, ber [id] in ber 
Tlährflüffigkeit bes Eebens, im menfchlidien Blut, offenbart.

pn anberer Stelle fehen wir fcheinbar ohne Grunb bie fiinberfterb- 
lidikeit im Säuglingsalter befonbers ausgeprägt, fange ftanbcn bie prjte 
oor einem Hätfel, bis man fanb, baß in jenen Gebieten bie giftige fjerbft- 
jeitlofe befonbers häufig ift, uon ber Ruh gefreffen roirb unb bie Wilch 
vergiftet. So gelangte ber fd]äblid|e Stoff ins Blut unb uermag jartes 
Eeben ju oernid]ten.

Bas aber ift nicht allein entfdieibenb. Ba nämlidi bie TTlildi jener 
Gegenben mehr ober weniger Fjerbftjeitlofengift enthält, fo muß allmählich 
eine Geroöhnung bes Tlienfchen an biefen Stoff in gewiffen Grenjen 
eintreten. Welchen Einfluß biefe Wiberftanbskraft gegen bas Gift mit 
[ich bringt, ift bisher nidit unterfudit worben, puf Grunb ber oon mir 
im „fjerrgottswinkel" entwickelten pnfchauung über ben Sinn ber Gifte 
im Haturganjen bürfte biefe fcheinbare Sdjäbigung für bas wiberftanbs- 
fähigere Eeben oon befonberer Bebeutung fein; benn jene Gebiete, in 
benen bie fjerbftjeitlofe reichlich oerbreitet ift, ßnb gleichseitig immer 
Eanbftriche, wo fich auch ftarhe unb zahlreiche Beijftreifen finben. Soweit 
bisher ju fehen, ift bas Gift ber fjerbftjeitlofe ein Strahlenfdii mittel, 
ähnlich mie bas ber Brenneffei. Jn ben fiörper gebracht, muß es alfo bis 
ju einem gewiffen Grabe infofern heilfam wirken, als es feine eigene 
Schulfähigkeit bem betreffenben fiörper nutzbar macht.

Jn ber Bolksheilkunbe ift bie fjerbftjeitlofe barum feit frühen Jeiten 
im Gebrauch unb hat wegen ihrer Gefährlichkeit feit ber jeit bes Beifalls 
auch mandies Opfer geforbert. Hlit Hedit aber blieb bas Bolk bei ber 
Behauptung, bie fjerbftjeitlofe fei bei Wafferfudit, Gicht, Hheuma unb 
Blafenleiben brauchbar. Biefe pnfchauung beftätigt alfo uollauf unfere 
Bermutung, beftätigt bie notwenbigen Folgerungen, bie fidi jwangsläufig 
aus unferer neuen pnfchauung über ben Sinn ber Gifte ergeben. Es müßte 
barum eine reijuolle pufgabe fein, einmal ju unterfudien, ob jene, an 
biefer Pflanje reichen Eanbfchaften eine bäuerliche Beoölkerung auf
weifen, bie oon ben erwähnten Eeiben wenig geplagt wirb.

Biefe Jufammenhänge eröffnen nun fofort weite pusblicke, wenn 
roir berückfiditigen, baß neben bem fialk- u.'.b [onftigen Wineralgehalt 
bes Bobens oon Eanbfchaft ju Eanbfchaft auch fchr unterfdiiebliche 
pflanjliche Geroürje Berroenbung finben.

Leiber ßnb roir heute berart entnatürlicht, baß bie fiüchenkräuter, 
oon benen noch unfere Großeltern minbeftens ein Bufienb uerfdiiebener 
prten anbauten unb täglich oiele oerroenbeten, felbft auf bem Eanbe 
ganj nebenfächlich behanbelt roerben. Wir haben uergeffen, baß biefe 

firäuter nicht nur höchft roohlfdimedìenb, fonbern, baß ße treffhqe fjeil- 
unb Borbeugepflanjen ßnb.

Es kann ja nidit unfere pufgabe [ein, bie fiüchenkräuter im einjelnen 
unb in ihrer wahren Bebeutung abjuhanbeln, fonbern wenige Beifpiele 
müffen genügen, bas ju jeigen, auf was es uns h’wr ankommt. Ba fei 
junädift ber Bill genannt, ohne ben ber Huf ber Sauren Gurken (Salz
gurken) oom Spreewalb bis nach Breslau niemals ber fein könnte, ber 
er ift. Ber würjige Bill wirb in Horbbeutfchtanb, nor allem in Schießen 
in keinem Garten uergeblidi gefudit werben, hingegen er in Sübbeut[d|lanb 
weiteft unbekannt blieb.

Hufen wir uns nun bie Übetjeugunoen bes Urweistums in Erinnerung 
unb überfein wir feine alte pusbrucksweife in bie Sprache ber Gegen
wart, fo muß uns ber Bill als ein Wittel gegen bie fdiäbigenben 
Wirkungen ber Beijftreifen gelten, fraglos gibt auch er Stoffe an bas 
Blut ab. Jeber feinfühlige wirb barum bie Behauptung keineswegs 
übertrieben finben, [chleßfches Blut unterfdieibe ßdi unter ben obwaltenben 
Umftänben oon beftimmten fübbeutfeßen fdion in biefer fjinßcht.

pudi ber fiümmel foli nach bem Urwiffen bes Bolkes ähnlidie Eigen- 
fchaften wie btf Bill haben. Er beßtjt ße in ber Tat, unb faft alle Gewürj- 
kräuter teilen mit ben genannten beiben ihre Fähigkeit, uorteilhaft auf 
bie Wilj ju wirken.

Ganj gewiß kann es alfo keinem Jweifel unterliegen, baß ber lanb- 
fchaftsweife unterfdiiebliche Genuß beftimmter firäuter ßch in irgenb einer 
form auswirken muß. Bon allergrößter Bebeutung aber, unb heute in 
[einem Wefen unb Wert burchaus überfehen, ift bas Waffer, 
bas jubem felbft oon ben unlöslichften Stoffen bes Unter- 
grunbes entfpredienbe Illengen loft unb fo in ben fiörper 
bringt.

Pie Folgerungen, welche ßch aus biefer oermutlidi ganj nebenfädi- 
lidien, roeil wegen ihrer fcheinbaren Geringfügigkeit als belanglos über- 
fehenen Tatfadie ergeben, ßnb, roie bie Unterteilungen aon ]. Schulte 
jeigen, uon einer Bebeutung, beren Wert gerabeju ungeheuerlich an
mutet.

Wer ba alfo glauben wollte, roinjigfte Wengen feien als Spuren ober 
Berunreinigungen ju uernachläffigen, ber beweift nur fein grobftofflidies 
Benken. Er befinbet ßch in jenem heute ueijeihlidien Jrrtum, baß nur 
Wägbares unb Weßbares berückßditigt ju werben braucht. Er benkt 
alfo unb fühlt gewiffermaßen nur mit fjilfe unferer phyfikalifdien Geräte 
aber nicht mehr lebensgemäß; benn fo ßdier wägbare unb meßbare Stoffe 
nicht außer Betracht gelaffen werben können, fo finb b o di im 
Cebenshaushalt gerabe bie unwägbaren unb un
meßbaren firäfte unb Stoff mengen bas En t - 
í di e i b e n b e.
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Beffen muffen wir wieber eingebenk weröen. Es ift barum nötig, 
fidi, wenn wir ben Boben betrauten, immer gegenwärtig ju halten, 
baß ber Boben an fich gleicher lanbroirtfchaftlicher Güte noch lange nicht 
bie gleiche chemißhe Jufammenfetiung ju haben braucht. Was ift ba nicht 
alles möglich- Gier wirb in feinfter Berteilung Eifen, bort TTlangan, ba ein 
anberer Grunbftoff, wieber in einer anbern Gegenb Blei gefunben. Unb 
biefe Stoffe werben juminbeft mit bem Trinkwaffer in ben Körper auf
genommen, um bann ihre unausfchaltbaren Wirkungen ausjuüben. Gleich 
hier aber muß mit Tlachbruck betont werben, baß biefe Wir
kungen in hohem Grabe auch bann norhanben finb, 
wenn fie gegenwärtig oom Chemiker burch Baffin- 
ben ihres Llrfprungftoffes bei bet üblichen Unter- 
fuchungsweife nicht nachgewiefen werben können, 
puf biefe feinheiten können roir hier nid]t.näher eingehen, fonbern wollen 
uns einmal einem Gebiete juwenben, beffen Waffer im heutigen chemifchen 
Ginne geringe Wengen Bleifalje enthält.

Ba nun bie Hühner als befonbers empfinblich gegen Blei gelten, 
fo finben wir in ber Tat in jener Gegenb Bauernhöfe, auf benen kein 
feberoieh gehalten werben kann. Ber Wenfch aber, feit enblofen 
Gefchlechtern bort beheimatet, hat fidi angepaßt unb bleibt, falange er 
natürlich lebt ober non Einwirkungen beftimmrer technifdier Waßnalpnen 

: unberührt bleibt, uollkommen gefunb. Er ift in entfpredienbem h nfange 
bleifeft geworben, pnbers aber ber aus einer anbers gearteten Eanbfdiaft 
Kommenbe. Bei ihm treten Krankheiten auf, Krankheiten als Berfuctj ber 
Tlatur, ihn ber neuen Umwelt, bem für ihn neuen Boben anjupaffen ober 
aber ihn als frembling, als ungeeignet, ju oernichten.

pn biefem Beifpiel wirb uns nun bie entfcheibenbe Einficht, baß ber 
Wenfch ju bem Boben gehört, ber ihn heroorbrachte. Bort ift ber 
Wenfch oerwurjelt; bort ift er heimatbebingt. Bas gilt für jebe Boben- 
art, ob Ganb, ob Eöß, ob Woor ober Woräne: nichts kann für 
Fjö di ft lei ft ung unb Beftbefinben bes Wenfdien Ent- 
fcheibenberes gefunben werben als bie h e i m a 11 i di e 
Erbe.

pile Waßnahmen ber Tleu jeit, eine Berpflanjung mit Hilfe ber 
Berkehrsmittel burdijufüßren, ben Ganbmenfchen auf ben Eöß, ben Eöß- 
menfchen auf bie Woräne ju oerbringen, finb blut- unb bobenfeinbliche 
puswüchfe einer entwurjelten, einer bobenfr:mben Benkweife. Gie finb 
nur in Botfällen berechtigt unb immer nur ein Berfudi, ber erft nach 
Gefchlechtern ju erweifen oermag, ob Bobenftänbigkeit erreicht wirb ober 
pusmerjung bie naturnotwenbige folge ift.

Wir brauchen biefe Gebankengänge nicht ausjufpinnen, um ju 
begreifen, baß nur ein Bolk jur beftmöglichen form feines Bafeins 
gelangen kann, beffen Gippen bobenftnnbig leben; bie Gefchlecht um 

Gefchlecht an ber ererbten Gcholle hängen unb biefe im G i n -« e bes 
uralten Brauchtums hegen.

Wer nämlich Durch jahrjehntelange Erprobung ber Küchenkräuter beren 
Bebeutung für bie Gefunbheit an fidi felber nachgeprüft hai» ®irb keinen 
pugenblidi im jweifel über ben Wert fein, ben bie Eebensweife unferer Phnen 
auf ber uns überkommenen Erbfläche auch für uns noch heute beßtß.

Bie frage, bie wir eingangs an Blut unb Boben ftellten: „Was habt 
ihr beibe miteinanber ju tun?" fdieint fomit hinreichenb beantwortet; 
benn überaus klar geht aus allen Iper betrachteten Einjelheiten heroor, 
baß auch bas Blut ju einem wichtigen Teile ein Erjeugnis bes Bobeas 
ift, ein Erjeugnis, bas pbwcichungen jeigt, je nach Dem wir Das Blut 
bes Woorbobenbcwohners ober bes Bewohners eines Gebietes betrachten, 
beffen Trinkwaffer etwa bleihaltig ift. Wer aber biefe Erkenntniffe ju Enbe 
benkt, bem fällt es wie Gdiuppen oon ben pugen, warum unfere phnen 
in beftimmten Grenjen Blutmifdiungen unter allen Umftänben oermieben. 
Ber nicht art- unb bobengemäße Blutanteil mußte fidi gegen bie ihm 
frembe fjeimat auflehnen: Ber Baftarb geriet barum immer „nach ber 
ärgeren fjanb". Bas aber ift nur bie eine Geile.

Wollten wir uns hiermit jufrieben geben, wir würben in Den gleichen 
fehler oerfallen, wie jene, bie wir oorhin geißelten, weil ihnen Blut unb 
Boben in ihrem oerjeihlidiem Überfchwang gewiffermaßen ju feelifchen 
pußetungen allein würben. Es ift aber trohbem etwas Wahres an biefer 
Überjeugung, etwas, bas auch wir nicht überfehen bürfen. Wir haben 
bisher nur bie in ßdi gefchloffene Eanbfchaft betrachtet, Binge an ßdi, 
unb fomit einen fehler gemacht, ba nichts für ßch befteht unb auch eine 
Eanbfdiaft ben Einflüffen ihrer Umwelt unterworfen ift, Einflüffen, bie 
in enblofcr folge ßdi bis hinaus in bas fchweigenbe pH, in ben Kosmos, 
oerfolgen laffen. pllerbings braudien wir nidit mehr ju wieberholen, 
was wir aus allem früher Gefügten über bie kosmifchen Einflüffe fo 
wie fo wiffen; fonbern wir wollen hier nur bas Weer berüdifichtigcn unb 
nudi Diefes nur als Joblieferer betrachten. Ba jeigt ßdi nun etwas 
Grunbfätiliches: Bie meetnahen Eanbftridie jinb im Bergleich ju ben 
Binnenlanbgebietcn jobreich, puch Das Job wirb, wie alle anbern Gtoffe, 
uom Körper aufgenommen unb fpielt in allerwinjigften Wengen eine 
Dennoch überragenD wichtige Bolle als BeftanDteil ber ben Eebensablauf 
regelnben Brüfen. 3m Job aber finben wir einen Gtoff, ber wie ein Wunber 
ift; benn er fchlägt bie Brücke oom rein Tllateriellen jum Geelifdien. Er 
fdieint eine ausfdilaggebenbe Bebeutung für bie Geftaltung bes Tempera
ments ju beßhen, wenn wir oon feiner rein gefunbheitlichen hier ganj 
abfehen. Betrachten wir nur ben küßennahen im Gegenfati jum Binnen- 
lanbmenfchen. Beibe mögen als Bauern feßhaft fein unb boch welcher 
Unterfchieb in ihrer Geelentjaltung. Ber Jobreiche ein Behenber, ein mehr 
ruhelofer Geiß, ein Wegbereiter bes bie Tlatur unterwerfenben fortfeßrittes; 
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ber Jobärmece im Binnenlanb, ber Beharrenbe, ber Eangfamere, ber Beob
achter, ber aus ber Tlatur nimmt unb aon ihr lernt, um fidi >h«r Allmacht 
einjufchmiegen. Bort ber Dernünftige, hier ber fromme. Bei aller Gleich
heit in ihren äußeren Aufgaben, hoch im Grunbe jwei Hielten; jwei Welten 
aber, bie bennodi irgenb einmal aor nielen Jahrtaufenben jufammen- 
klangen, bie eine Blutmifchung ergaben, eine Sinfonie ber Seelenhaltung, 
bie aufwuchs aus bem Boben ber fjeimat, um burch bas Blut ju ein
maliger Offenbarung ju werben, jur b e u t f di e n Seele.

Unb biefe Seele fpricht nidit nur aus Geftalt, aus Haltung unb 
Antlitj, aus ber unnachahmlichen form ber lanbfdiaftsgebunbenen Gefte, 
fie fpricht nernehmlich auch aus bem Taut ber Sprache, beren Töne bie 
fflunbform als eine burchaus unterfdiieblidie Eigenart bobenverwurjelter 
Eanbfchaftsjüge erhennen läßt.

Gewiß beginnen wir all bas erft abjutaften, ftehen erft an bem fidi 
uns gerabe öffnenben Toren einer fjeimatkunbe, bie in ber Schöpfung 
bes Erbballes ihren Anfang nimmt, um in ber Borflinbe, im THarterl, 
im Blaibaum, im THarhtbrunnen, in Tracht, im Bialekt, im fiofewort, im 
Bruch einer linben fjanb, im fflilitärmarfdi, im Brauchtum unb Sprich
wort, im Bliche bes Auges unb im Gerebe ber Tippen, um bis ju ben 
fjöchftleiftungen bet TTlufih als bem Wibertönen göttlicher fjarmonien, 
hier in bem benhenben TTlufiher, in Kidiarb Wagner, bort in ber fjöchft- 
leiftung urfchöpferifchen, weil naturperhlärenben Tonbiditungu., in ber 
Sechften Beethooens ben Hing ju fdiließen, ber aus beiben Seelen, ber 
aus fjeimaterbe, aus bem Boben über bas Blut burdi Wirrungen unb 
Ortungen jurückführt jur Scholle, bie alles gebar.

Gibt es wohl ein erfchütiernbes Gleichnis als Blut unb Boben, bie 
beibe, hier im Stoff unb bort im Seelifchen bas ewige Wirken Gottes, 
bes unbehannten Gottes, erhennbar machen? fieilig ift bie Erbe unb rein, 
heilig unb rein ift bas Blut. Ohrer beiber "Reinheit ift innerfte bäuerliche 
Pflicht. Blut unb Boben finb bas hohe Eieb editen Bauerntums, ßnb bie 
ftrengen, bie unnerrüchbaren Borausfetiungen einer Tebensform bes 
Gleidihlangs, beren Berhlärung fiultur ift. Blut unb Boben, richtig gefehen, 
jwingen ju bewußter Unterwerfung unter bie allmächtige, göttliche 
Tlatur, beren Geboten auch öie fiultur folgt unb aus biefem Grunbe 
in ihrer ewigen Hüchoerhnüpfung jum geheimen Welthintergrunbe 
religiöfe Tebensform ift.

Seltfame Wege, bie uns bas Urwiffen oes Bolhes führt, fofern wir 
gelernt hoben, mit unoerbilbeten Augen ju fchauen.

So nun, wie bie faftnacht ben Sdilußpunht hinter ben Abfdiluß bes 
kosmifchen, bes Strahlen-Jahres feht, fo eröffnet bas Ofterfeft in feiner 
Urwefenheit bie natürliche Auferftehung. Tleu ift bas Teben geprägt, neu 
gefchaffen für ein neues hosmifchees Jahr. Auferftanben in frühlinglicher 
firaft. 3n Wahrheit auferftanben non ben Toten.

Biefe Auf^rftehung tut fidi nun im Gegenfati ju bem jagen unb 
fanftmütigen erften frühling, ber mit bem Beginn bes natürlichen Sonnen
jahres einfetit, in feiner lauteren Pracht kunb, bie im Oftermonb fdion 
kräftig jur Entfaltung brängt, obwohl er ein wetterwenbiger Gefelle ift, 
biefer Oftermonb.

Bon feinen Taunen fcheinen auch ber Tenjing unb ber Wonnemonb 
angefteckt ju fein; benn bie bäuerliche Erfahrung lehrt:

Ber Tenjing im Schwanj /
Ber Oftermonb ganj /
Ber Wonnemonb neu / 
Fjalten feiten Treu.

Baju entfallen nadi alten Aufjeichnungen auf hunbert naffe Ofter- 
monbe fiebenunbfünfjig naffe unb breiunbaierjig trockene Sommer, auf 
hunbert trockene [icbcnunbfechjig feuchte unb breiunbbreißig trockene 
Sommer. Berftänblich barum, baß bem Tanbmann ein naffer Oftermonat 
erwünfdit ift:

Wenn ber Oftermonb Spektakel macht /
Gibts Fjeu unb fiorn in Doller Pracht.

Ungern wirb biefer „Spektakel" non ber fiinberwelt am erften 
Oftertag gefehen, an beffen morgen fie bie aus bunkelgrünen ffloos- 
neftern hervorlugenben, aerführerifch bunt fchimmernben Eier ju fudien 
pflegen. Boller Rührung fpricht bie beglüdite Jugenb oom freigiebigen 
Ofterhafen unb felbft bie länblidien pbc-Schütien finben gar nichts Sonber- 
bares bei bem Gehaben biefes Eier legenben unb vortrefflichen Tieres.

Ba ihnen unb auch öe.n Wäbeln unb Buben in ben Stäbten keine 
Gebanken über ben jufammenhang non Oftern unb Ei kommen, begnügen 
fie fidi auch (pater als Eltern mit bem fchönen Brauch.

Trofibem erfchließt uns bie frage nach ber Herkunft biefer finnigen 
Sitte ein ganjes fiapitel ahnenferner fiulturgefchichte, allein baburdi, baß 
wir bem Barnen „Oftern" als ber Bejeidinung für bas große unb uralte 
germanifche feft bes wirklich einfetienben frühlings nachgehen. Oftern 
kommt uon Oftara, ber Bejeidinung für eine germanifche Göttin ber 
Berfallsjeit. Einft aber war Oftara nur bas Sinnbilb für bie in ftiller 
Ehrfurdit verehrte unerforfdiliche Wacht, bie im frühling Schönheit unb 
fruditbarkeit, freube unb Euft über unfer fieimatgefilbe ausgoß.

Bor vielen ]ahrtaufenben haben unfere Ahnen auf ihren großen 
Seefahrten biefen fiult über bas Erbcnrunb getragen, biefen Oftara- 
fiult, ber bei anberen Bölkern als fenus-, als Benus-fiult, als Bftar- 
ober Aftarte-fiult wiebergefunben wirb. So haben bie frühgermanen, 
bie pulfata, ihn einft auch nach fianaan gebracht, nach einem Tanb, bas 
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[eit biefer Jeit auch als Pulfata-Lanb, als paläftina bejeichnet wirb, unb 
wo im berühmten Jftar-Tempel auf bem Libanon, inmitten fdiwarjhaariger 
Semiten, ber blonben 3ftar Berehrung bezeigt roürbe. Bie Blonbheit 
ber Himmelskönigin, aus ber fpäter Waria, bie Gottesmutter, roürbe, 
finbet ßdi nun überall wieber.

Bebenht man überbies, baß ber Oftara-fiult nicht ein einfaches Sinn- 
bilb bes [onnenbebingten, alfo kosmifdi nerknüpften frühlings ift, fonbern, 
roie ßdi crweifen läßt, in allerfrühefte Urjeiten jurückgeht, als noch bie 
Benus, ber herrliche flbenb- unb Worgenftern, unb nicht ber THonb, ber 
bamals noch nicht als Erbbegleiter, fonbern als felbftänbiger planet feine 
Bahn 30g, Grunblage ber Jeiteinteilung war, bann offenbart uns allein 
ber Tlame „Oftern" bie erftaunlidie fähigkeit, mit ber unfere Haffe an 
Sitten hängt, bie bis in bie frühefte Borjeit jurück oerfolgt werben 
können. Galt boch gerabe ber Benusftern als Geftirn ber Eiebesgöttin, als 
Symbol her Fruchtbarkeit, ber Schönheit unb aller Luft; war als hellfter 
Stern an unferm Himmel bie Himmelskönigin, beren wefentlichfte Ge- 
fchenke an bie Jrbifchen Liebe unb bamit fruchtbarkeit waren; benn burch 
bie Benus würben jene bie Liebesfehnfucht erregenben Sonnj.ikräfte bann 
befonbers ftark 3ur Erbe geleitet, wenn bie Benus jwifchen Sonne unb 
Erbe trat. Heute hat ber THonb, wie wir bereits fahen, mit Dollem Hecht 
unb mit bem Hecht bes Stärkeren bie Holle ber Benus übernommen.

nichts kann nun ben Gebanken ber fruchtbarkeit einbring lieber oer- 
körpern als bas Ei. Ei unb Oftara-Benus-Waria gehören jufammen. Bar
um ift bas Ofterei Sinnbilb ber frühlingshaft unb brängenb ju neuer Liebe 
erwachenben mütterlichen unb göttlichen Hatur.

Hier ift Ur-Hult am Leben, wie wir ihn auch noch in anbern Ofter- 
bräuchen finben, bie finnig unb berb, boch immer wieber bas tiefe bäuer
liche Gemüt fpiegeln.

Ba liegt jetit im Hag um bie alten Höfe unb Gärten über bie bunklen 
Hüten bes Schwarjborns ber Blütenfchnee gebreitet, ber, je reicher er 
ausfällt, auch ein um fo beutlicheres Bereichen für ein fruchtbares Jahr 
ift; bies aber nicht nur für bie Pflanjen unb Tiere, fonbern audi für ben 
nermeintlichen Herrn ber Schöpfung:

Heiche Schlehbornblüte — 
Wenig Jungfrauen,

fagt ber Bauer, wobei er noch barauf hmmeijc, baß bie Bormunbfchafts- 
geridite reidilidi mit Arbeit oerfehen werben. Unb er hat recht; benn es 
hanbelt ßch hier, wie leicht erkennbar, um bas nämliche, einen ftrengen 
Winter künbenbes Borjeidien, wie wir es bei bet Hafel kennenlernten, 
bie uns jeigte, baß bie Göttin Benus alles irbifdje Leben in gleichem Waße 
bas eine Jahr mehr, bas anbere weniger fegnet. Wag alfo bie Sdilehen- 
blüte mit aller Jartheit Oftaras Willen hünben...

Unfer Schwarjborn fpielt auch fonft eine ähnliche Holle wie oie Hafel- 
nuß. Wie biefe, fo hat auch er bie fähigkeit, bie rutenbewegenben firäfte 
aufjuheben, mithin gegen allen „Jauber" wirkfam ju fein.

Ba ift ein merkwürbiger Brauch, ber ba behauptet, es fei nur nötig, 
bie Wilch mit einer Sdflehbornrute bann ju fdilagen, wenn ße beim 
Buttern ßdi nicht ausrühren, alfo bie Butter nicht abfdieiben laffe; ber 
Here werbe baburdi ihre Bosheit oerleibet. Biefe Sitte fteht keineswegs 
einjig ba, erforbert alfo eine Aufhellung, bie auch anbere formen bes 
„Gegenjaubers" erfaßt.

Heute, wo auch öas Buttern immer mehr mit Wafchinen betrieben 
wirb, ift es nicht ganj einfach, bem Spuk im Butterfaß auf bie Spur ju 
kommen. Jmmerhin muß jebem, ber über einige Kenntnis ber hauptfädi- 
lichften h^imifchen Holjarten nerfügt, etwa in Schwaben ober franken 
auffallen, baß ber Stab bes Butterfaffes aus einer bem Befucher fremben 
Holjart befteht. fluf bie neugierige frage, non welchem Baume ber finüttel 
fiamme, wirb ihm bie Antwort, es fei „Eljbimholj". Bamit aber ift bem 
Wißbegierigen nidit gebient; benn er ift um nichts fchlauer geworben, fo- 
fem er nicht felbft aus franken ober Schwaben ftammt. Erft wenn er 
bas Gewächs fieht, erkennt er es als bie überall norhommenbe flhl- ober 
Traubenkirfdie (prunus pabus), ben faulbaum ber Tlorbbeutfchen, bie 
Eieren bes flltbayern, bie Brubenblüt ber franken (Brube = Hn=e), bie 
Eflebeer ober Eljbirne ber Schwaben.

Es muß aber boch feinen Grunb haben, gerabe in ber Traubenkirfdie 
ben Lieferer bes Butterfaßftabes ju erkennen. Hur ungern wirb auf eine 
entfpredienbe frage Ißn bie Bäuerin ober bie Wagb Aufklärung geben, 
finben ße ßdi baju bereit, bann erfährt ber Laufchenbe, ber Eljbirnftock 
halte ben Jauber nom Butterfaß fern, ben Jauber, ber bas flbfeheiben ber 
Butter oerhinbert.

Hur bas Lanbhinb nermag ju ermeffen, was es für ben bäuerlichen 
Haushalt bebeutet, wenn bie Butter nicht ausfallen will. Es ift gewiß 
kein Bergnügen, ftunbenlang ben finüppel im Butterfaß auf unb niebet 
ju bewegen unb troti allebem keinen Erfolg ju haben. Bie Wilch fcheint 
gerabeju netjauberc, oerhert.

Unb nun behauptet bas Bolksweistum, bie Eljbirne halte ben Jauber 
Km; benn bie Heren oerträgen ben „Geruch" biefes Goljes nicht. Jn einem 
faß mit Traubenkirfchenftiel würbe alfo bas Buttern leidit gemacht. Ba 
unb bort legte man einen Stauhkamm ober, wie bas bäuerliche Bolk 
braftifdier fagt, einen Läufekamm als Gegenjauber unter bas Butterfaß; 
bort wieber warf man einen golbenen Ehering in bie Wilch ober ftatt feiner 
eine Golb- ober Silbermünje; man fteckte ein Weffer ans faß; man fdjlug 
ag faß mit Weibenruten, bie aber abgebrodien, nicht mit einem Weffer 

oogefchnitten werben burften; man ließ in bas Butterfaß einige Streifen 
ous Wadiolberholj einjiehen; legte einen Bonnerkeil baneben ober bie 
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Wurjel bes fireujkrautes, kurj, man wußte fidi gegen ben jauber im 
Butterfaß ju helfen. Man hotte gefd|lechterlang erfahren, baß biefe Mittel 
wirklich nütjen; benn man hatte junädift einmal einwanbfreie Beobach
tungen gemacht, bie mit aller filarheit barauf hinbeuteten, baß ju be
ftimmten jeiten ober an beftimmten Stellen bes fiaufes fich Einflüffe offen
barten, über beren llatur allerbings niemanb puffd|luß geben konnte, 
fiier waren alfo oerheienbe firäfte am Werke. Jebe Bäuerin wirb an fich 
bie Tatfache beftätigen, baß es innerhalb ihrer Wirtfchaftsräume Stellen 
gibt, an benen erfahrungsgemäß bie Butter nicht ausfallen will. Werben 
folche Orte nun mit Hilfe entfprechenber Geräte ober mit Hilfe ber Wünfchel- 
rute unterfucht, fo jeigt fidi, baß es fich um beftrahlte plätte hanbelt. fjier 
alfo ift ber Butterausfall behinbert.

Bas begreifen wir fofort, wenn wir uns baran erinnern, baß bie 
Milch beine gewöhnliche Eöfung ift, wie wir fie etwa bann uor uns haben, 
wenn wir ein Stück Jucker in einem Glafe Waffer auflöfen. Bei ber Milch 
hanbelt es fidi Dielmehr um eine außerorbentlich feine puffchwemmung 
oon winjigen Jettröpfchen in wäfferiger flüffigkeit, um eine fogenannte 
kolloibale Eöfung. Ba nun bie pusfcheibung ber aufgefchwem.i ten Teilchen 
non ben elektrifchen juftänben fehr erheblich, abhängt, unb burch bie an 
jenen Orten obwaltenben elektrifchen Strahlungen hinausgejögert ober 
gar unmöglich gemacht wirb, fo ift es nur allju felbftoerftänblich, baß bort, 
wo bie Hute ausfd|lägt, ber Butteroorgang erfdiwert ober ganj br\inbert 
ift. Unfere Borfahren kannten nun, abgefehen non ben uns fchön oer
trauten Mitteln, bie .rutenbeoegenben firäfte ju befeitigen, eine fülle 
weiterer Möglichkeiten, biefes Ziel ju erreichen. Bas fjolj ber Eberefdie 
ober ber Traubenkirfche ju Bülirftäben oerwenbet, bas Wacholberliolj 
ober bie Ebelmetalle jeigen biefe Eigenfchaften; neben ben hier angeführten 
anberen Fjilfen erfüllt felbft bas ans faß gefteckte Bleffer feinen Jweck, 
währenb ber Staubkamm als foldjer bei bet Buchprüfung nur fehr un- 
Dollkommene Fähigkeiten aufweift (Tafeln VII unb IX).

Wir würben hier alfo ein fehr fragliches TTlittel oor uns haben, wenn 
nicht in bem fiamm etwas ftechte, was erft beim Butteroorgang jur Wir
kung gelangt. Burch bas pufftoßen bes Bührftabes pflegt ber unter bem 
faß liegende fiamm in jitternbe Bewegung ju geraten unb jeigt bann in 
ber Tat eine hinreidienbe Wirkung. Er ift nämlich im Grunbe genommen 
nichts anberes als eine jener „Unruhen", bie in form non Bärlappkränjen, 
oon fiamillen- ober Wermutbüfdieln, als Bliftd ober als Eberwurj obel
áis anbere Borridjtungen unter ber Bejeidinung „Unruhen" an bünnen 
fäben oon ber Zimmer- ober Stallbecke h^rabhängen unb infolge ihrer 
Eigenfchaften unb ber bauernben Bewegung bie Einwirkungen 
ber Beijftreifen oernid]ten (Tafel IX unb X). '

Bie Phnen wußten fidi alfo ganj oortrefflich ju helfen. Bei bem, 
was wir hörten, fcheint nur eines nicht ganj oerftänblidi, nämlich, baß 

fie behaupteten, bie fieren oertrügen ben „Geruch" bes Eljbirnenholjes 
nicht, fjier aber hanbelt es fid] nur um ein Sinnbilb, bas wir auch heute 
noch oerwenben, ohne an bie Bofe als Biechorgan ju benken, wenn wir 
baoon fpredien, wir könnten jemanben nidit „riechen". Bamit wollen wir 
jum pusbrudi bringen, er fei uns berart unangenehm, baß wir feine 
Gegenwart meiben. Unb bas tun eben bie Erbftrahlen auch- Sie meiben 
fdieinbar ein Gefäß, in bem fidi ein Bührftab aus Traubenkirfchenholj 
befinbet. Wunberbar tief müffen unfere Boroäter in bie natürlichen Ju- 
fammenhänge gefchaut haben. Bas taten fie auch, als ße bie Wirkung 
bes Sdilehborns auf bie nichtbutterfähige Milch beobachteten. Sie fchlugen 
barum bie Mild] mit ber Schwarjbornrute unb entftrahlten fit auf biefe 
Weife, trieben alfo bie fieren aus, fchufen mithin Borbebingungen, ben 
Butterungsoorgang erfolgreich ju geftalten.

Bamit aber wirb unfere pufmerkfamkeit auf etwas gelenkt, beffen 
Sinn in feiner wefentlichen Eigentümlichkeit uns heute überhaupt gänjlich 
entfchwunben ift, obwohl roir alle feine folgen einft oerfpürten. Es hanbelt 
[ich um bie Bute als Züchtigungsmittel.

Sdieint es nicht lächerlich, hier behauptet ju fehen, juminbeft bie aus 
Birkenreifern beftehenbe Bute fei urfprünglich gar nicht jum Jwedìe ber 
Züchtigung gebadit?

Wir werben ber tiefen Eebensweisheit, bie biefen Brauch fdiuf, (ehr 
fchnell näherkommen, wenn wir neben ber Schwarjbornrute unb ihrer 
Berwenbung beim Buttern ber heute noch in manchen Gauen oerwenbeten 
Eebensrute unfere pufmerkfamkeit juwenben.

So finben wir bie Eberefdie, non ber wir gleichfalls als einem Ent- 
ftrahlungsmittel beim Buttern hörten, in Bieberbeutfchlanb baju oer- 
wenbet, bie fiälber beim erften pustrieb am erften TTlai mit leichten 
Schlägen ju berühren. Bas ift beileibe keine freunblidie Züchtigung, fonbern 
ber nieberbeutfche Barne für bie Eberefdie, bie Bogelbeere, oerrät uns 
bereits, um was es hier geht. Quäkbom heißt fie hier. Biefes Wort kommt 
oom mittelhochbeutfdien quer, bas ftifch, lebenbig, beweglich, mit bem 
weiteren Sinn oon „erquidien" bebeutet. Bas bewegliche Queckfilber hat 
oon hier aus feinen Barnen erhalten unb „quicklebenbig" ift heute noch 
im Schwange.

Bie oon ber Eberefdie ftammenbe Eebensrute hat alfo ben Zweck, ju 
erquicken, weswegen ße auch als Quitfche, bem anbern nieberbeutfchen 
Hamen für bie Eberefdie, bejeichnet wirb. Es ift bas ßnngleich mit (oor 
Vergnügen) quietfchen!

Bei bem Schlagen mit ber Eebensrute fagt ber fiirt in Mecklenburg: 
Jk quitfche bi, ik queke bi /
Be leiwe Gott bei beter bi /
Benn warft bu bich un fett un runb / 
Un bennodi gefunb.
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Diefer Spruch befugt eigentlich alles. Das Schlagen mit ber Eebens- 
rute hat alfa ben jweck, Gefunbheit ju oerfchaffen.

Um biefe pbficht ju nerftehen, wollen wir nochmals ju jenen Dor
gängen jurückkehcen, mit benen wir uns bei bem wetterkünbenben Flug 
ber Schwalben befaßt haben. Wir hörten bort, baß bie Eebewefen fid] 
auf bie oerfdiiebenfte Weife elektrifdi aufjulaben nerftehen. Währenb bie 
Dögel bies burdi entfpredienbes fjodifliegen erreichen, begeben fich 
Schlange unb fiatje an Stellen, an benen Erbftrahlen wirhfam ßnb.

Gerabe ber letzte Fall jeigt uns nun, auf weldiem Wege wir bas 
Dätfel ber Eebensrute löfen hönnen. Denhen wir baran, baß bie fjaus- 
tiere, in unferm falle bie Binber unb fiälber, währenb bes Winters 
an ben engen Stall gefeffelt ßnb unb hier ben Wirkungen ber Beij- 
ftreifen ausgeliefert fein hönnen, fo werben wir burchaus an gewiffe 
Schäbigungen benhen bürfen. Dergleidisweife könnten wir alfo fagen, bie 
betreffenben Tiere feien ähnlich ber beftrahlten Wilch „aufgelaben", alfo 
in einen unnatürlichen unb barum fchäblichen juftanb oerfetit. Jetjt nun, 
ba ße auf bie Weibe getrieben werben unb bort ben Sommer über Tag unb 
flacht Derbleiben, mithin fähig fein müffen, ßch ber oöllig aniurn Umwelt 
ohne Dachteile anjupaffen, kommt es fehr barauf an, baß bas Dieh biefen 
einfchneibenben Wechfel in ooller Gefunbheit, alfo in unbehinberter pn- 
paffungsfähigkeit oolljiehen kann.

filer fcheinen nun elehtrifch „aufgelabene" Tiere Schwierigkeiten ju 
haben. Sie müffen alfo entfprechenb „entloben" werben. Seien wir in
beffen eingebenk, baß biefe Worte nur ßnnbilblidi ju nerftehen finb; Denn 
wir wiffen über bie eigentlichen Dorgänge fo gut wie nichts. Hur ber 
Erfolg fpridit für bie Dichtigkeit bes Braudies. Unb bas allein ift für 
uns entfdieibenb, nicht aber, ob wir einer mehr ober weniger oerwickclten 
Theorie gerecht werben, jubem ftehen Schlehborn unb Eberefche keines
wegs als Eebensrutenlieferer oereinjelt ba. Buch bie fjafel hatte einft 
in gleicher Dichtung gefunbheitliche Bebeutung, obwohl ße heute nur nodi 
in ber Form bes berüchtigten Sdiulmeifterbakels ein fraglos oft fehr- 
nötiges fianbwerksjeug barftellt.

Diel wichtiger unb in keinem Bauernhaufe fehlenb, wo ßch kleine 
fiinber finben, ift bie eigentliche „Bute", bie noch heute ben uralten 
Damen trägt, obwohl wir gegenwärtig unter Bute im allgemeinen nicht 
wie hier ein befenartiges, fonbern ein ftedienförmiges Gebilbe oer- 
ftehen.

Wir kennen ße aber alle gar ju gut, biefe oft noch mit einem bunten 
Banbe gefchmückte Bute, mit ber auch wir „gefchlagen" würben, wenn 
wir gar ju unruhig, alfo nach bem Urteil unferer Eltern, ungejogen 
waren. Der burdi bie Butenfdiläge erzeugte Schmer] bürfte aber niemals 
gar ]u arg gewefen fein. Unb hierin glich öer nütjlidje Brauch burchaus 
feinem urtümlidien Dorbilb; benn bas fimb füllte urfprünglich garnicht 

geftraft werben. Es war unb konnte als gefunber Sproß boch nur non 
Unruhe, unnatürlidier Eebenbigkeit, ober einer fonftwie bie Umgebung 
ftörenben Lautheit ergriffen worben fein, baburdi, baß ein „böfer jauber' 
auf bas fileine wirkte, mit anberen Worten, wenn es ben firäften ber 
■Reijftreifen ausgefetjt war. Das läßt ßdi noch heute nachprüfen. Be- 
ftrahlte fiinber ßnb unruhig, weinerlich, unleiblich. Schlägt man ße aber 
leicht mit ber Birkenrute, auf jenen bie Strahlung oorwiegenb aufnehmen- 
ben unb fehr wahrfcheinlich burdi bas Bückenmark weiterleitenben Teil, 
ben ber Bauer fchlidit, aber unmißoerftänblich ben Hintern nennt, fdilägt 
man ße alfo auf ben ]u biefem jweck eigens entblößten Teil, fo gefchieht 
bas Gleiche wie bei ben „aufgelabenen" fiälbern; es tritt eine „Ent
lobung", eine Beruhigung ein.

Derftänblid] ift nun auch bie merhwürbige Sitte, ju Oftern mit fiilfe 
ber Bute bie Jlöhe ausjutreiben. Jm Ermlanb fdilagen barum noch h^te 
bie Wäbchen ihre Füße mit ber Ofterrute, einer Birkenrute, wobei bie 
Worte gefprochen werben:

TTlit biefem Birkenftrauß / 
jag ich bie £löh' heraus / 
Dicht für heut / nicht für morgen / 
Sonbern für bas ganje jahr.

Allgemein gilt, wie uns bekannt, bas Ungejiefer als „angehejt". Unb 
bas ift burchaus richtig; benn es finbet ßdi in merkbarer jahl oorwiegenb 
in Wohnungen, bie oon Beijßreifen burdijogen werben unb bei Perfonen, 
bie burch berartige Einwirkungen in unferm Sinne als aufgelaben 0 
betrachtet werben müffen. Da, wie wir hörten, bie Eebens- ober Ofterrute 
als Büttel jur Befeitigung ber ungefunben Strahlungen bient, fo ift ber 
Brauch ber Ermlänber TBäbdien burchaus ßnngemäß unb Erfolg oer- 
fpredienb.

Dun foli bie Eebensrute, bie früher auch non Erwadifenen angewenbet 
würbe unb beren Befte noch heute im Sihmach-Ofter-Brauch gefunben O 
werben, auch Fruchtbarkeit in fiaus unb Stall herbeiführen. Wieber ift 
bas eine Selbftoerftänblidikeit, wenn wir berückßditigen, baß beftrahltes 
Eeben meift unfruchtbar bleibt, baß juminbeft ber ßeburtenoorgang 
erfdiwert wirb, bie jungen aber ftarken Schäbigungen oerfallen.

Hier können wir noch einmal auf ben ßiauben jurückgreifen, ber ßch 
um ben Storch ™nkt. Wie wir erarbeiteten, meibet ber Storch ]um 
Deftbau Raufer, bie beftrahlt ftehen, fiäufer alfo,' in benen bie Dad]- 
kommenfchaft bei THenfch unb Tier gefährbet erfcheint. Er wählt bagegen 
uon “Reijftreifen nidit beeinflußte ßebäube, Wohnftätten mithin, bie ber 
Fortpflanjung günftig ßnb. Es liegt barum ein tiefer Sinn in bem fcheinbar < 
kinblichen Worte, bas bacon fpricht, ber Storch bringe bie fiinber.
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Audi h’ur alfo eröffnet uns bie filärung biefer firt „Hutenfrage", bie 
Eebensrute, gar manche Heueinßditen, ju benen uns bie Betrachtung bes 
Sdiwarjborns führte, ber Schlehe, ju ber roir nun jurückkeßren.

Es macht uns jetjt gar keine Schmierigkeiten mehr, ben eigentlichen 
Grunb ju erkennen, warum ein nor Sonnenaufgang gefcßnittenes Bßftück 
bes Sdiwarjbornbufdies als Schutzmittel, als Amulett, an einem um ben 
fiáis gehängten faben getragen wirb ober warum man ba, wo es kleine 
fiinber, mithin gegen bie erwähnten Einflüffe befonbers empfinbfame Wefen 
gibt, an fenftern unb Türen Schlehbornjweige fteckt.

pile biefe TTlaßnahmen haben ben Jweck, ju entftrahlen. Darüber 
hinaus oermag unfere Dornenpflanje bem Eanbmann burch ihren Blüten
reichtum unb beren Beginn ben Jeitpunht ber Ernte ooraus ju uerkünben: 

So Diele Tage bie Schlehe oor Georgi (22. 4., früher Walpurgis) blüht / 
So Diele Tage oor Jakobi (25. 7.) wirb bas fiorn reif.

TTlit ber Schlehenblüte tritt audi rin fiälterüdifchlag ein, ber barum 
in Tlorbbeutfchlanb auch als Schwarjbornwinter bezeichnet wirb unb oon 
bem ber Eanbmann fagt:

Wenn bie Schlehe blüht /
Der Bauer bie fianbfdiuh anjieht.

Um biefe Jeit ift bie Saat in oollem Gange. Die Erfahrung hol bem 
Eanbmann gejeigt, baß ganj beftimmte Tage ober Taggruppen als befte 
Saatjeiten für bie einjelnen Gewächfe in frage kommen. So heißt es 
etwa für ben flachs, er folle am hunbertften Tage bes Jahres gefät 
werben; benn „bann friert er nicht aus".

Der hunbertfte Tag wäre nun ber 10. Oftermonb. Ganj oereinjelt 
finben wir ihn wirklich jur Ausfaat oerwenbet, aber eben nur ganj oer- 
einjelt. Sehr niel weiter oerbreitet ift bagegen ber 14. Wai, ber, obwohl 
er bem Bonifajius jugeeignet ift, als Saattag für ben flachs merk- 
würbigerweife ben Damen Ehriftianstag erhalten hat. fiier ift aber keines
wegs bie forberung erfüllt, ben hunbertften Tag jur Busfaat bes Eein- 
famens ju nerwenben. Tromberà kann bem 14. ITlai eine gewiffe Berech
tigung nicht abgefprochen werben; benn bann finb bie Geftrengen fierrn, 
bie Eisheiligen, Darüber unb nach alter Sitte bringt man nun bie froft- 
empfinblichen Pflanjen ins freie.

Wit biefer Sitte ift uns aber ein fingerjeig gegeben, ber barauf hin
weift, baß ber flachsfaattag etwas mit bem wirklichen Ehriftianstag ju tun 
hat, ber auf ben 3. Bpril fällt. Aber auch hier geraten wir wieber in 
Schwierigkeiten, ba nom Jahresbeginn ab keineswegs hunbert, fonbern 
nur breiunbneunjig Tage oergangen ßnb. Wieber fcheint es nidit ju 
ftimmen. Aufklärung erhalten wir erft bann, wenn wir uns baran 
erinnern, baß bas altgermanifche Jahr als natürliches Sonnenuhr nicht 

mit unferm gegenwärtigen erften Januar, fonbern mit bem 25. Dezember 
begann. Hedinen wir oon biefem Tage an, fo trifft ber hunbertfte mit $ 
bem Ehriftianstag, nämlich mit bem 3. Aptil jufammen.

fiier alfo jeigt ßdi uns oon neuem, welche Überlegungen unb 
Prüfungen nötig ßnb, um an fidi richtige Hegeln wieber baburdi oerwenb- 
bar ju machen, baß ße an ihre alten plätje jurück oerfetit werben.

So haben wir auch, ohne uns weiter ju beßnnen, bereits über bas 
EJfterfeft gefprodien. fiein Jweifel ift uns aufgetaucht, baß feine in gewißen 
Grenjen oerfdiiebbare Eage auch „richtig" ift; benn noch immer unb aus
nahmslos wirb Oftern am Sonntag nach bem Dollmonb gefeiert, ber 
nach ber frühlings-Tag- unb Daditgleiche eintritt. Es fcheint alfo ganj 
unmöglidi, hier einen Urrtum obwalten ju fehen. Unb boch iß fr in lebens- 
wichtigfter form norhanben. Erinnern wir uns nämlich an bie Tatfadie, 
baß ber Ur-Wonat nur jwei Wochen hatte, beren beibe Enbtage als 
feiertage auf bie Wonbwechfel fielen, bann wirb beutlich, baß bas wahre 
Ofterfeft auf einen folchen Ur-Sonntag fallen muß unb jwar auf 
ben Heumonb, ber bem er ft en Dollmonb nach ber 
frühlingsgleidie folgt.

Prüfen wir biefe THeinung nach, fo fehen wir, baß biefer Heumonb, 
biefer erfte Oftertag, nicht nur bas jebem Eanbmann bekannte plötzlich 
einfehenbe unb fehr ftarke Sprießen unb Wachfen in ber freien Datur 
bebingt, fonbern baß fidi gerabe hier eine Spanne gefährlicher kosmifdier 
unb bamit auch irbifcher Strahlung befinbet.

Es muß Iper baoon abgefehen werben, Einjelheiten über biefen fehr 
wichtigen Jahresabfchnitt ju geben, ba ße in meinem Buch „Der fierr- 
gottswinkel" mit aller Ausführlichkeit behanbelt würben. Dur eine TTlerk- 
roürbigkeit foil hier heroorgehoben werben, nämlich öie Tatfadie, baß 
bie oerfchiebenen fiarfreitagsregeln nur feiten ftimmen wollen, mithin 
bisher ohne Bebeutung waren. Der Grunb ift nun (ehr leicht einjufehen; 
benn in Wahrheit hanbelt es fidi garnicht um unferen Karfreitag, fonbern 
um jenen Ur-freitag, ber jwei Tage oor bem Ur-Oftern, alfo oor bem 
erften Heumonb liegt, welcher auf ben erften Dollmonb nach ber frühlings- 
gleidie fällt.

für ben Ur-freitag ber Oftarawoche gilt nun folgenbe Hegel: 

fiarfreitagregen bringt keinen Segen.

Hegnet es, bann fetzt eine feuchte Jeitfpanne ein, ber ein trockener 
Sommer folgt. Hüdien wir ben fiarfreitag alfo an feine richtige Stelle, 
bann begreifen wir auch, warum gerabe biefer Tag oon jeher als ftrenger 
faftentag gehalten würbe. Es war eben nötig, ben fiörper fo rein wie 
möglich in jenen Tagen ju halten, in bie ber gefährliche Ofterneumonb 
mit feiner meift ausgefprodien ftarken kosmifchen Anwirkung fiel. Hur 
auf biefem Wege werben auch bie anbern EJfterbräuche, wie ße im 
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„fierrgottswinkel" gefdiilbert würben, oerftänblidi, oor allem bas geheim- 
nisuolle Palmen ber felber unb bie bisher oöllig unoerftänblidien mit 
biefer Waßnahme uerknüpften Bräuche (Tafel IX).

Ummer wieber ift es alfo nötig, ben natürlichen Urfachen nadiju- 
fpüren, bie ju ben betreffenben Sitten unb auch 3U ber pufftellung ber 
entfprechenben Bauernregeln führten.

Gingen roir bei unferer Betrachtung über bie Ofterlage nom Tage 
ber flachsfaat aus, fo wollen wir jetit wieber ju biefem wichtigen 
Gewächs jurückkehren; benn bei ihm foil nicht nur ber Tag als foldier, 
fonbern möglidift auch öer Wonb berüchfiditigt werben. Befonbers günftig 
ift ber junehmenbe TTlonb, ber natürlich nur bann wirkfam werben kann, 
wenn ber britte Oftermonb in bie Spanne bes junehmenben Eidites fällt, 
puch öie Tagesjeit ift keineswegs gleichgiltig. jur pusfaat befonbers 
günftig folien bas feuchte unb warme Tierkreisjeidien ber Wage ober 
bas kalte unb trockene ber Jungfrau fein (pbb. 13).

Sehr eigenartig ift bie weitere Borfchrift, baß ber flachs in einet 
blauen Schürje währenb ber pusfaat getragen werben muß. Bie heute 
allgemein giltige pnnahme, es hanbele ßdi bei biefem Brauch um eine 
Berknüpfung mit ber blauen Blüte unferer pflanje fdieint nicht mehr 
ftichhaltig, feitbem bekannt ift, baß oerfchiebenfarbiges Eicht auch bie 
Keimfähigkeit ber Samen uerfchieben beeinflußt.

flicht weniger wichtig ßnb bie Bauernregeln, bie fidi auf br. fiirfch- 
baum bejiehen unb bie einer alten Üblichkeit gemäß nodi heute jufammen 
mit ben alten Ofterregeln abgehanbelt werben. Biefe Tatfache muß nadi- 
benklidi ftimmen; benn bie fiirßhblüte pflegt heute wohl in ben aller- 
feltenften fällen einmal in bie gegenwärtige Ofterjeit ju fallen. Bas 
ganje Hätfel wirb aber fofort gelöft, wenn wir nach ber hier gegebenen 
Borfchrift Oftern auf feine richtige Stelle oerlegen. Tun wir bas, fo hätte 
im Jahre 1935 bas Oftarafeft ftatt auf ben 21. ppril, auf ben 2. Wai 
fallen müffen, wäre alfo in große Bähe ber Kirfchblüte gerückt. Born 
fiirfchbaum behauptet nun eine Bauernregel:

fiat ber fiirfchbaum einen weißen fiut / 
Jft auch bie fiorn- unb Wein'blüt' gut /

Plan hat gemeint, biefer Bers fpräche baoon, baß ein im ppril 
befchneiter fiirfchbaum eine nolle fiorn- unb Weinblüte ankünbige. Bas 
ift aber nicht ber fall, wie bie folgenbe Heg»l jeigt:

Wie bie fiirfchen blühen /
So foli auch ber Wein blühen.

Tloch eine anbere Pegel jwingt uns ju näherer Betrachtung. Sie 
fdiließt (ich bem pmbrofiustage, bem oierten Oftermonb an unb be
hauptet:

Erbfen fä' pmbrofius/
So tragen ße reich unb geben gut Wus.

Würben wir an eine Starrheit ber bäuerlichen Weistümer glauben, 
fo müßten wir bie Erbfen alfo genau am 4. in bie Erbe bringen. Bun 
gehört biefes jarte Gemüfe ju ben Gewädifen, bie über ber Erbe fruchten. 
Wir würben alfo nach alter Bauernart junädift einmal aus biefem 
Grunbe bie Jeit bes junehmenben Wonbes wählen. Benn alle pflanjen 
bie über ber Erbe fruchten, folien bei junehmenbem Wonbe ausgefät

flbb. 13.
Sicrfreis. Sturerer Kreis: Seiten ber Siertreisbilber bes jwßljfeiligen Sierlreijes; 2. Kreis: 
‘UngeJäijre roirllitfje Slusöefjnung ber Gfernbilber; 3. Kreis: Cage ber SHonate; 4. Kreis: Stamen 
ber Sfernbiíber; 5. Kreis: + — ijcift unb frotlen, — = tali unb trorlen, X = fcutfjf unb warm, 

O = feutfjf unb tali; 6. unb 7. Kreis [ieíje „gerrgoffswinlel".

werben. Ein entfpredienber Berfudi würbe uns aber wenig befriebigen. 
Bie Erbfen gehören ju ben pusnahmen wie bie Bohnen, oon benen wir 
fpäter fpredien werben.

Bie Erfahrung hat nämlidi gelehrt, baß bei ben Erbfen bas Ernte
ergebnis fowohl hlnßchtlich ber Wenge als auch ber Güte unbefriebigenb 
ift, wenn bie Saat bei junehmenbem Eichte oorgenommen wirb. Baraus 0 
hat man nun gefolgert, bie Erbfen müßten bei abnehmenbem Wonbe ins 
Erbreidi gebracht werben, pber auch biefe pnnahme beruht auf einem 
Urrtum; benn außer bem abnehmenben unb bem junehmenben Eicht 
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gibt es nodi bie Dollmonbjeit als eine prt Gleichgewicht, ben 'Dollfdiein. 
Um biefe Uollmonbieit hanbelt es [ich alfo, wenn wie ganj allgemein 
[predica wollen. Poch auch h^r gibt es wieber Ausnahmen; benn an 
Tagen, ba bas feuchte unb halte Sternbilb bes firebfes ober bas halte unb 
irachene bes Steinbachs herrfdien, [ollen heine Erbfen gelegt roerben. Tut 
man bas, fo geben bie Erbfen ganj gewiß beim Radien nicht bas, was bie 
aorher erwähnte Tiegel mit „gut Wus" bezeichnete, wenn [ie im Sternbilbe 
bes Steinbachs gefät werben, mit anberen Worten, fie hachen nicht weich- 

puch hier tritt uns wieber bie Tatfache entgegen, baß bie piten bie 
Taufe ber Sternbiiber mit einer Pachbenhlidiheit aornahmen, bie wir 
heute in allen ihren Dorausfetiungen nodi lange nicht überblidien. 3m 
Wefentlichen müffen wir ¡ebenfalls betätigen, baß bie Tierhreisjeichen 
für bie pusfaat unb oor allem für bie Ernte unb beren Güte oon nicht 
ju unterfchätienber Bebeutung finb. Daneben haben ßch, wenigftens in 
Pieberbeutjj^lanb, noch beftimmte Tagesftunben als befonbers günftig jur 
pusfaat erwiefen. Die jeiten jwifchen elf unb jwölf unb ßebjehn bis 
achtjehn Uhr werben allgemein in ber alten brauchtreuen Bauernfdiaft 
berüchfiditigt unb beoorjugt.

pile möglichen Einjelheiten hier nachjuprüfen, geht über bie firaft 
eines Einjelnen. So habe ich troti ber langen jähre, währenb benen ich 
mich mit ben Dolhsweisheiten befdiäftige, niemals Gelegenheit gehabt, 
etwa ben Wert ber pngabe entfdieiben ju hönnen, ob es richtig ift, baß 
fiürbiffe, brei Tage oor Dollmonb geftecht, befonbers große Früchte ergeben 
ober gar, ob ber Weijen oom Branb oorwiegenb bann befallen wirb, wenn 
bei ber pusfaat Sonne unb Wonb gleichjeitig am Himmel ftehen.

Der fauftregel nach werben bie Bebingungen bereits erfüllt, wenn 
ber Weijen bei junehmenbem Wonbe ins Erbreich gebracht würbe, inbeffen 
fehen wir, baß bas Weistum hier eine pusnahme macht; benn jene 
Tage nach bem Tleumonb, ba Wonb unb Sonne gleichjeitig am Himmel 
ftehen, [ollen nicht jur pusfaat günftig fein.

Doch hehren wir nun ju ben allgemeinen Begeln bes Oftermonbes 
jurüch. pus ber fülle ber oorhanbenen folien nur wenige unb biefe nur 
beswegen erwähnt werben, weil ße ßch ju wiberfpredien fcheinen. Da 
heißt es:

Der Eggenftaub unb Winterfroft /
Wacht bie Bauern wohl getroft. — Dagegen:

ppril Dürre /
Wacht bie Hoffnung irre. — ferner:

Der bürre ppril ift fchäblidi / 
Der naffe aber nütjlich- — Demgegenüber heißt es:

Pprilftaub ift jebes fot einen Duhaten wert.

Hier fcheinen bie Weinungen alfo weit auseinanber ju gehe r benn 
einmal wirb ein trochener ppril als fchäblidi, ein anber Wal ber pprilftaub 
als äußerft wertooll bejeichnet. Die Unftimmigheit ift inbeß nur [cheinbar 
unb erhlärt ßch aus ber natürlichen Tatfadie, baß bie übet bie felbbreiten 
jiehenbe Egge fehr wohl Staub oerurfadien hann, ohne baß ber Boben 
im bäuerlichen Sinne trodren ift. Er ift alfo bann nicht trochen, wenn burdi 
bie pprilwinbe bie oberfte Schicht bes Erbreiches immer wieber berart ab- 
getrochnet wirb, baß bie pprilfröfte ber heimenben Saat nichts mehr an
haben hönnen. Darum heißt es auch:

Wenn bet ppril bläft in fein Horn / 
So fteht es gut um Heu unb fiorn.

Unb übereinftimmenb mit biefen Einßchten lauten anbere Begeln:

Warmer pprilregen /
Großer Segen.

Wenn ber Wonb fdieint im ppril /
So fchabet er ber Baumblüt' niel.

Diefe Begeln befagen, baß ein wetterwenbifcher, nicht heller, alfo 
wolhenreicher ppril als günftiges Dorjeichen für bie Ernte ju gelten 
hat. Wit biefen Betrachtungen langen wir [chon in ben Wai hinein, ber 
heute, ein wenig fchamhaft wieber [eine alte Bejeidinung „Wonnemonb" 
erhalten hat. pber biefes Wort hlingt im Wunbe jener Eeute, bie als 
ernfte Wänner um ¡eben preis ju gelten wünfehen, gar ju weichlich, 
ju gefühiuoll — nein, ße bleiben barum beim Wai. Wieber ahnen ße 
nidit, wie ßchtbar ße auch in biefem falle oon neuem bas alte Wort 
beftätigen, es blamiere ßch eben jeber fo gut er hann.

Denn bas Wort „Wonne" in Wonnemonb hat rein garnichts mit 
unferer poetifchen „Wonne" ju tun, ba es im alten Sprachgebrauch nichts 
anberes als unfern heutigen Begriff „Weibe" bebeutete. Wonnemonb 
ift alfo ber Weibemonat, ift bie jeit, in bet bas Dieh am erften Waitage 
wieber auf bie Weibe getrieben wirb.

Schon am erften Wai hnüpfen ßch alfo gar manche Begeln. pllgemein 
behannt ift, baß am erften Wonnemonb ber Boggen fo hoch ftehen foli, 
baß ßdi eine firähe in ihm ju oerftechen uermag. Trotibem ift biefe 
pngabe irrig; benn infolge ber uns behannten Ralenberreform hanbelt 
es fidi garnicht um ben heutigen erften bes Wonats, fonbern um ben 
elften. So ift es auch gänjlich falfd], bie Pacht jum erften Wai als 
Herennadit ju bejeichnen; ße gehört Dielmehr jwifchen 10. unb 11. Wai. 
Darum ßnb auch alle mit bem erften Wai oerhnüpften frühlingsfefte 
irrtümlich gelegt. Ummer hanbelt es fich um öen «Piten" Waitag, an bem 
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audi einft öas Bieh ausgetrieben, mit ber Eebensrute berührt unb nun 
auf bie oollfaftige Weibe gebracht würbe. Hierher gehört alfa auch bas 
Wort non ber Krähe, bie ßch im Boggen oerftedien bann.

Wenn nun feit alters ber erfte THaitag, mithin ber heutige 11. Weiöe- 
monb ein urtümlicher fefttag roar, fo muß bas nach all bem, roas wir 
über bie natürlichen Urfachen ber feiertage gehört haben, in ber Tlatur 
felbft feine Begrünbung finben. Ber 11. Wonnemonb ift uns aber als 
ber erfte ber brei Eisheiligen wohl oertraut unb wegen ber in bie Spanne 
oom 11. bis 13. fallenöen Kälterückfälle oom Bauern gefürchtet.

Jebenfalls werben noch einmal um biefe jeit alle böfen Geifter wach, 
nächtens, wenn ber fpäte froft einfällt, reiten bie „Heren" auf ben Blochs- 
berg unb bort, wo ße bie fluren berührten, hängen am nächften Tage bie 
Blätter unb Blüten empfinölicher Pflanjen herab.

Biefer fchroffe unb engbegrenjte Kälterückßhlag, bem aber noch 
ber 15. Weibemonb, bie halte Sophie, jugerechnet ju werben pflegt, ift 
bisher ein Pätfel gewefen, juminbeft für ben Stäbter. nicht fo bem 
Bolh, bem Eanboolh, bas gar nicht nach jenem nie oöllig beantwort
baren „Warum" fragt, fonbern bie Tatfachen hinnimmt unb ße nütjt. 
So waren auch öie Eismänner gegebene Binge, mit benen man rechnen 
mußte. Ihre hosmifche Urfache ift uns burdi öie Welteislehre Hanns 
Hörbigers eine Selbftoerftänblichheit geworben. Ber Kälteeinbrudi liegt 
nämlich, kosmifdi gefehen, auf bem Wege bet Erbe um bk Sonne 
genau ein halbes Jahr oom 11. Tloocmber getrennt, alfo biefem Tage 
gegenüber, unb es ift keineswegs ein Jufall, baß biefer 11. Uooember 
ober bie ihn begrenjenben Tage nicht nur in ber neueren öeutfdien 
Gefdiidite, fonbern ganj allgemein eine Polle fpielen, ba bie Erbe 
hier eine Eage jur Sonne einnimmt, bie in ber felben Ebene wie ber 
11. THai liegt. Beibe jeiten ßnb alfo befonbers merkbaren Sonnen
anwirkungen ausgefetit unb barum auch Jeiten allgemeiner Erregung. 
Überbies fetjt um ben 11. Tlooember ber Borwinter ein, wieber alfo 
eine Kältewelle. 3m nooember kann ße keinerlei Schaben mehr anriditen, 
wohl aber im THai. Beswegen ift es üblich, erft biefe Tage abjuwartem 
ehe empfinblidie Gemüfe ausgefät werben. So folien auch bie Bohnen 
erft nach öen Eisheiligen ju keimen beginnen. Wan wählt alfo bie 
Tage ganj kuej oor ben Geftrengen Herrn ober nach biefen. Babei 
fällten ße bei junehmenöem Wonbe gelegt werben, weil ße ja ihre frucht 
über ber Erbe bringen. Entgegen biefer allgemeinen Hegel hat bie Erfahrung 
ergeben, es fei günftiger, ße in ben Tagen bes Bollfcheins ins Erbreich 
ju bringen, möglidift unter ben feuchten unb warmen Tierkreisjeichen 
ber Wage unb ber Jwillinge; nie aber an Steinbock- ober Krebstagen, 
ba ihre Kerne fonft nicht weich kochen.

Es ift nun leicht oerftänblid], baß bie Berüchßd]tigung ber Tierkreis
jeichen baju nötigt, bie Bohnen unter l'mftänben fo oor ben Eisheiligen 

ju fäen, baß öie jungen Keime bennoch öem froft ausgefetit ßnt, ber 
ße unweigerlich oernichtet. pber auch h>« wußte ßch ber Bauer ju 
helfen. Er ftellte irbene Gefäße mit Waffer auf; bann blieben bie jungen 
Pflanjen troß bes Paditfroftes ungefchäöigt; immer aber nur bort, wo 
ßdi Wafferfchalen befanben. Hier hanbelt es ßch um eine (ehr feine 
phyßkalifdie Entöeckung; benn bas Waffer benötigt, um bas ganj oolks- 
tümlidi ausjubrüdien, erheblicher Kältemengen, foli es ßdi in Eis oer- 
wanbeln. Biefe Kälte wirb alfo gewiffermaßen bem Euft-Umraum 
tntjogen, in ben Gefäßen gebunben unb fo non ben Bohnen ferngehalten, 
puch öiefer Brauch weift wieber auf bie erftaunlidie Beobachtungsgabe 
unferer Phnen hin.

Selbftoerftänblich ift es nicht nötig, baß bie Geftrengen Herrn nun 
genau unb bauernb auf ben 11. bis 13. Wai fallen, puch hier können im 
Sinne unferer früheren Betrachtungen entfpredienbe Berfdiiebungen ein
treten. puch hinßchtlich ber einfallenben Kälte werben bauernb Schwan
kungen beobachtet, bie wir mühelos auf bie geringere ober ftärkere fein- 
eisjufuhr jur Erbe jurüdrführcn können unb burchaus in ber Eage ßnb, 
ße aus bem Bertolten bes Wetters währenb bet oorangegangenen Wonate 
ju erkennen (pbb. 24).

Es ßnö keineswegs öie lebten währenb öes Sommers, fonbern bei 
entfpredienb ftärker Sonnenanwirkung können felbft noch im Juni emp- 
finblich kühle Tage auftreten, bie in entfprechenben Eanbfchaften auch 
Tlachtfroft ju bebingen oermögen. Ju ber fülle an wichtigen Einjelheiten, 
bie uns ber Juni, ber Brachmonb, im Bereidie ber Bolksweistümer fchenkt, 
kommt alfa nodi biefe Werkwürbigkeit.

Sdion bie Bejeidjnung Brachmonb ift heute oielen nidit mehr oer- 
ftänblich, jumal bodi gegenwärtig gerabe im Juni alle felöer unb Gärten 
im üppigften Grün prangen. Tlirgenbs beobachten wir brach liegenbes 
Eanb. Finft inbeffen war es anbers, wie wir fchon bei ber Behanblung bes 
Klees erfuhren; benn früher bebiente ßch bet Bauer überall ber Breifelber
wirtfchaft, bei öer gerabe währenb öes Junis bie Tatfache offenbar würbe, 
baß neben öem Winter- unb bem Sommerfell) auch ein brachliegenbet 
Teil erkennbar war, ein pckerftück, bas bereits feinen Bienft als Winter- 
unb als Sommerfelb geleiftet hatte unb beswegen unbeftellt blieb. Biefer 
Brauch grünbet ßch auf bie Erfahrungstatfache, baß bie einfeitige Be- 
pflanjung ber peker mit meift immer nur eine frucht bie Kleinwelt bes 
pekerbobens auch einfeitig beeinflußt. Gerabe öiefe Kleinwelt aber ift es, 
bie im Grunbe alle fruchtbarkeit ber felber bebingt. pmöben, Bakterien, 
Würmer unb fonftige winjige Erbwefen können in ihrer unterfchieölidien 
fülle nur bann gebeihen, wenn auch bas pckerftück non oielfältigen pflan
jen .bewohnt wirb. Tladi jwei Jahren einfeitiger pusnutjung ermöglichte 
barum ber Urbauer jebem feiner felber eine Spanne öer Erholung unb 
öer Pückkehr ju öen natürlichen Berhöltniffen; öenn auf öen Brachflachen
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wuchs nun bas, mas mir heute ganj allgemein unb barum auch fälfdilidi 
mit Unkraut bezeichnen.

Diefe Einrichtung roar überaus weife; benn es toar bie einjig mög
liche Wieberanpaffung an ben Gang ber llatur, mithin eine fjarmonißerung, 
bie ihren Eohn in ßch trug. Es war nicht Gebrauch ber lllacht, bie fidi, wie 
leiber heute, auf Erhlügelungen ftütjte unb ber Uleinung war, allein mit 
fjilfe künftlidier TTlittel bie Ernteerträge beftimmen unb erzwingen ju 
hönnen, fonbern bie fidi in beftmöglicher form ber Tlatur einorbnete.

Darum ift fchön ber Dame Brachmonb eine Warnung für uns; barum, 
weil bas Brachfelb jum Sinnbilb nicht nur einer natürlichen Eanbwirt- 
fchaft, fonbern einer natürlichen Eebensform würbe. So wie ber Tilenfch, 
um leiftungsfähig ju bleiben, entfprechenber Duhejeiten bebarf, fo ift es 
auch keinem pckerftüdt möglich, auf bie Dauer unter ber fron bes ITlenfchen 
feine gefunbe fruditbarkeit ju bewahren.

Das Brachfelb ift alfo etwas überaus Wefentlidies unb es gehört ju 
ben hauptfädilidiften Dingen, über bie nachjubenhen uns biefer lllonat 
nötigt. Jroei weitere Wichtigkeiten jeichnen überbies ben Bradimonb aus. 
Der größte unb heiligfte Sdiatj unferer ficker, bas Getreibi, blüht jetjt unb 
fruchtet in feinet unfeheinbaren unb hoch fo feffelnben Weife. Wer in ben 
Stunben, ba ber Winb anhebt unb bie Sonne fidi warm unb leuditenb 
über bie felber ergießt, jwifchen ben wogenben Halmen geht, ber ßeht 
nicht nur bas Blühen ber phren, fonbern gewahrt, wie mit jet m Winb- 
ftoß ganje Wolken oon männlichen Samenkörnern, non Blütenftaub auf- 
fteigen unb mit bem Winbe ju ben IDillionen unb aber IDillionen fehn- 
fücfjtig harrenber Getreibebräute fegeln, um hier bas große TTlyfterium ber 
Befruchtung ju uolljiehen, bas uns fpäter bann, in feinen früchten jum 
würjigen Brot uerbacken, kräftige Tlahrung liefert.

Bei allebem aber offenbart uns bas blühenbe fiorn noch etwas 
anberes: Die ungeheure Derfchwenbung, bie bie Tlatur mit bem befruch- 
tenben Samen treibt. Dorforglich wie eine Blutter, fpenbet fie bas nötige 
mit überreichen fiänben, bamit bie Befruchtung all ber unjahligen Ge- 
treibeblüten gefiebert bleibt. Ganje Wolken uon Blütenftaub werben barum 
oöllig umfonft entlaffen; benn es ift beffer, wenn ein Rilo männlicher Samen 
feiner Beftimmung nicht jugeführt werben kann, als baß auch nur ein 
Gramm weiblicher Blüten unbefruchtet nerharren, mithin non feiner heilig- 
ften pufgabe unb bem letzten Jiele jeber pflanje abgehalten würbe.

Damit aber gibt uns bie Datur ein Beifpiel unb lehrt uns, wie wenig 
unfere Dechenkunft im Deiche bes Eebenbigen ju leiften uermag. Sie jeigt 
uns, baß ber Sinn bes Eebens ein anberer ift als jener, ber fidi in „Soll" 
unb „Fjaben" ausbrücken läßt. Dur tiefes Derwobenfein mit bem pblauf 
ber Datur geftattet lebensgemäße Tilaßnahmen. Das lehrt uns bie Eiebes- 
jeit bes Getreibes, bie in bie Spanne ber hellen Dächte fällt, bie jur 
kürjeften, jur rätfelhaft-geheimnisuollen Johannisnacht hinleiten.

Schier unüberfehbar ift bie fülle ber IDerhwürbigkeiten unb ber 
Bräuche, bie mit biefem längften Jahrestage jufammenhängt, bem Tage 
ber Sommerfonnenwenbe, ber Sonnwenbfeuer.

Sonnwenbfeuer lohen bas heilige Geheimnis, bie Fjodi-Jeit bes Jahres, 
in bie Juninacht. feierflammen heute; uralter arifcher Brauch, ba bas 
Taggeftirn, jum Gipfel feines Eaufes emporgeftiegen, Derborgenes fegnet, 
beffen Entbeckung Bräuche fdiuf, bie, lange Jeit unuerftanben, lllgfterien 
fchienen ober pberglauben unb boch nur eine erhabene Gebärbe beffen ßnb, 
was fidi fchlirflt unb rein im Weben bes Eebenbigen offenbart.

Johannistag; Johannisnacht; es ift, als habe ber Juni, ber ße birgt, 
gerabe für unfere Jeit bie Offenbarung bes eigentlichen Wefens allen 
Dolksweistums übernommen, um uns in ebler filarheit bas natürliche 
Hecht ber beutfdien Wanblung ju enthüllen unb bie Dichtigkeit ber Ein
ficht barjutun, ein Dolk könne nur bann gebeihen, wenn fein Urhaftes 
im natürlichen, alfo im naturgegebenen ankert unb nidit ausfdiließlich 
fidi aus Erbadjtem, aus Erklügeltem auferbaut.

Die uralte Wahrheit, heute wieber jur leitenben Erkenntnis geworben, 
fiultur werbe ausfdiließlich uon einem gefunben Bauerntum getragen, kann 
nicht babei ftehen bleiben, wirtfdiaftliche fragen ju löfen, fonbern muß 
in bie Seele bes unnerbilbeten Eanbmannes bringen unb oon neuem bie 
Schätje heben unb beleben, bie nicht nur ein richtiges, ein gefunbes äußeres 
Eeben förbern, fonbern bie hödiften ßttlidien Güter, Gottbewußtfein, Dechts- 
gefühl, Wahrhaftigkeit unb Tüchtigkeit, Treue, Güte unb Eiebe unb Dein- 
heit auferftehen laffen, wie ße uns, eine kaum überfehbare Scheuer Jahr- 
taufenbe umfaffenber Erfahrungen im Weistum bes Dolkes, in Sagen 
unb beutfdien Tilärdien enthalten, binbenb für alle Ewigkeit mit felbftlofen 
fjänben bargeboten werben.

Dirgenbs, bas lehrt bie bis heute noch unbefchriebene Seelengefchichte 
aller Dölker ber Erbe, hat eine Dation, wie etwa bie ber Ehinefen ober 
pgypter, jahrtaufenbelang, währenb anbere Deidie aufblühten unb uer- 
gingen, fidi gefunb unb auf Gipfeln eblen lllenfchentums anbets ju er
halten oermocht als mit fiilfe ber uoruäteriichen Weistümer, bie es ermög
lichen, ben Gang ber Welt, ben göttlichen Willen ju fpüren unb ihm ju 
folgen, um fo bas Eeben bes einjelnen wie bas bet Dation in ben Genuß 
ber Dollkraft wahren TTlenfchentums ju fehen.

Dicht uon allebem fpricht bas Weistum bes Bradimonbes ju uns, 
wohl aber einbringlich für ben Geöffneten uon ber Grunbuorausfchung, 
bem natürlichen Derftänbnis, ber Fähigkeit, bas Eebenswefent- 
liche aus ber Datur herausjulefen.

Ein geflügeltes Wort kann uns ju folcher Einficht führen: „Das 
Blättchen wenbet fidi’." PUerbings bürfte bie frage, woher biefer pus- 
bruck Rammt, keine allgemeine Beantwortung finben. Unb boch genügt 
ein Gang burch tue Datur, um jeben ju überjeugen, baß bie Sommer
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[onnenwenbe nicht nur öen löngften, fonbern einen Sdpdifalstag alles 
Eebenbigen bebingt, mithin non entfcheibenber Bebeutung für ein richtiges 
Heben ift. Fjier greifen fichtbarlich höhere, kosmifdie Gewalten in ben Ab
lauf bes ewigen Zeigens, ben THenfdi unb Tier unb Pflanje auf ber Bühne 
bas Bafeins norführen.

Heber Baum unb jeber Strauch jeigen uns bas; benn wenige Stunben 
«m ' nachbem bie Sonnenwenbe fich Dolljogen hat läßt ber Baum aus bem

* bunkelften Teil feiner firone non fidi aus bas erfte Blatt fallen, llicht 
einen Tag früher fetjt ber fidi nun immer fteigernbe Taubfall ein. Eeife 
[diwebt bas erfte fahle Blatt ju Boben, ein wehmütiges Sinnbilb bes Ber- 
gehens, fchon in ber Stunbe, ba bie Fjöhe bes Tebens unb bes Jahres er
reicht ift. Unb währenb biefes Abklingen jum erften leifen pkkorbe erblüht, 
hat eine unfichtbare fjanb bas Teben linb unb lautlos um eine oerborgene 
Angel gewenbet; bas laffen uns bie grünen Gefchwifter, bie Bäume, erleben. 
Sie finb anbers geworben, feit bie Sonne jum Abftieg rüftete. Borbem 
gaben fie gegen bie Frühfommer-Hegenfchauer ein wunberbar fchütienbes 
Bach, ba ihre Blätter wagerecht ftanben. Bas aber hat fidi geänbert. So- 
balb bas erfte Taubblatt niebergleitet, legen fidi, wie oon geheimem Geifter- 
hauch gewenbet, alle grünen Blätter auf bie Seite unb laffen nun ben 

& Hegen in bie Rrone träufeln: Bas Blättchen wenbet fidi...
Bom Tanbmann ber Tlatur entnommen, will biefes Wort ein un- 

abwenbbares Schickfal anbeuten, will ben Umfchlag, bie W nblung 
oerfinnbilblidien unb tut es in einer form, beren Gehalt wir erft 
jetjt nerftehen.

Wer all bas nicht weiß, ber wirb als Stäbter oft jum Spott bes 
Börflers, ber mit einem ganj kleinen Anflug non Schabenfreube fieht, wie 
ber Tlaturfrembe nach öer Sonnenwenbe, non einem Hegenfchauer über- 
rafcht, unter bem Blätterbach eines Taubbaumes Schuh fucht. Bas Ergeb
nis ift einbeutig: Ber Sommerfrifchler wirb nämlich ein wenig naffer ge
worben fein als ber Tanbmann, ber, fofern er keinen oerläßlicheren Schuh 
finbet, auf bem Selbe ruhig bas himmlifche Tlaß über fich ergehen läßt. 
Ber Stäbter ahnt eben nicht, baß bie Taubbäume nach Johanni gar kein 
Hegenbach mehr bilben, bas bie Feuchtigkeit jur ñronentraufe hin ab
leitet, fonbern ganj im Gegenteil einen Hegenfänger, ber bie Tropfen 
gerabeju fammeli unb bis an ben Stamm heranleitet.

Jn biefer Tatfadie Reckt wieber eine ber nerblüffenbften Haturnot- 
wenbigkeiten oerborgen; benn in ber Jeit b^s Wachstums, bie im all
gemeinen mit bem auffteigenben Sonnenweg bis jur Sommerfonnenwenbe 
jufammenfällt, muß es jebem Baum barauf ankommen, mit feinen Wurjeln 
neues, nahrhaftes Erbreich ju erobern. Bie Wurjeln wollen alfo nicht nur 
wachfen, fonbern auch Bohrung aufnehmen, unb oor allem, mehr Bohrung 
als im riergangenen Jahr; ber Baum wirb größer unb [teilt eben höhere 
pnfprüche. Aus trockenem Boben aber kenn bie feine Wurjel nichts löfen.

Sie bebarf bes Waffers. Unb bas ift nor Johanni knapp. So lagt eine 
Bauernregel:

Wenn oor Johanni bas ganje Borf um Hegen beten muß / 
So kann es nach Johanni ein altes Weib alleine.

Bor bem 21. Brachmonb muß ber Baum alfo alles tun, ben jungen 
Wurjeln jebe nur mögliche Feuchtigkeit jujubringen. Ba fich nun bie be
treffenben Jungwurjeln in ber Erbe etwa bort befinben, wo in ber Euft 
bie Baumkrone enbet, fo hanbelt ber Baum richtig, wenn er in waffer- 
armer Jeit alle Fruchtigkeit borthin leitet, wo fie am nötigften gebraucht 
wirb. Badi Johanni aber, wenn ber jweite Trieb beenbet ift, kommt es 
barauf an, bie Früdite fchwellen unb reifen ju laffen. Babei muß ber 
ganje Baum helfen. An Hegen pflegt es jetjt nidit ju mangeln unb barum 
werben nun Stamm unb Afte unb alle Wurjeln, auch unter ber Rrone, 
getränkt.

fjierju kommt aber wahrfcheinlich noch eines: Würben bie Blätter wie 
im Frühjahr wagerecht ftehen, fo würben bie jetjt überaus kräftig werben- 
ben Sonnenftrahlen beswegen bie Blätter fdiäbigen müffen, weil bie mit 
Feuchtigkeitströpfchen bebedìten Blattfpreiten naheju fenkrecht non ben 
Strahlen getroffen werben; bann wirken bie Waffertröpfchen als Brenn- f 
linfen unb würben, wie wir bas juweilen beobachten, bas Blattgrün ncr- 
nichten. Bor berartigen Schäbigungen werben bie Blätter burdi ihre Seit- ‘ ' 
wärtswenbung bewahrt.

Bicht nur in ber grünen Welt hat ein grunbfätjlicher Umfchwung ftatt- 
gefunben, nicht nur hat ber Tauf ber Sonne begonnen, non feinem Höhe
punkt wieber herabjufteigen, fonbern auch in ber Tierwelt treten ent- 
fcheibenbe Anbetungen ein. So würbe es für einen Renner, ber bie Ber- 
binbung mit bem Ralenber oerloren hätte, fehr wohl möglich fein, ju fehen, 
ob bi? Sommerfonnenwenbe Darüber ift ober nicht, felbft bann, wenn ihm 
kein Baum unb kein Strauch raten könnte, fonbern auf weiter Biehweibe 
nur bie Hinber grafen. Er hätte nur nötig, bas F 1̂- öer Tiere ju betrachten. 
Bis jur Sonnenwenbe bleibt es glatt unb glänjenb, beginnt bann aber 
rauh ju werben, ba fidi bie Fjaare brehen.

Auch ber THenfch jeigt Eigentümlichkeiten, bie burch öie Sonnenwenbe 
heroorgerufen erfcheinen. Währenb nämlich bie körperliche Rraft bis jum 
längften Tage, alfo Fjanb in fjanb mit bem Eicht, jujunehmen pflegt, um 
öann fchroff nadijulaffen, hat bie geiftige Eeiftungsfähigkeit um bie Som
merfonnenwenbe ihren Tiefpunkt erreicht unb beginnt nun fehr merklich 
wieber anjufteigen, wie jeber noch naturoerbunbene Geiftesarbeiter roirb 
bejeugen können.

Ahnungslos haben wir bisher biefe Baturtatfachen überfehen. Ge
trieben non ber Sucht nach Berbienft ober, ftatt bie Tüchtigkeit ju förbern, 
Hödiftleiftungen um jeben Preis ju erringen, warfen wir uns ganj ben
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erklügelten ITlaßnahmen in bie prme. Denken wir nur baran, baß wir bas 
Schuljahr im ppril beginnen laffen unb fo ben Schwerpunkt aller Schüler- 
unb Eehrerarbeit in bie jeit jroifchen Weihnachten unb Oftern hinein- 
jwingen, in eine Spanne alfa, in ber bie geiftige Eeiftungsfähigkeit ent- 

ÖK gegen bem auffteigenben Eicht bauernb abjufinken pflegt, fo erkennen 
i wir fofort bas Wibernatürliche, mithin Schäbigenbe ber allein gedanklich 

ober wirtfchaftlich begrünbeten Einrichtungen. Daß im Sinne ber Wieber- 
erweckung einer non Jdifucht, THachtgelüften unb äußerlichen Dorteifen 
freien Tüchtigkeit auch bie Schulferien falfch liegen, fei hier nur angebeutet, 
^ebenfalls jeigt bereits ber Derlauf ber geiftigen Spannkraft im Hing 
bes Jahres, baß hochfommerlidie Wärme keineswegs bie geiftige Eeiftungs
fähigkeit beeinträchtigt, juminbeft nicht in einem Blaße, wie es fälfchlictjer- 
weife angenommen wirb, fraglos erkennt, wer noch ju flauen oermag, 
ben tiefen Sinn unb bie lebenswefentlidien Jingerjeige, welche uns bie 
Datur im Juni gibt. Darum fagt bie Dauernregel:

Hach Sankt Deit änbert fich bie Jeit / 
piles geht auf bie anbere Seit'.

Dun liegt jwar heute ber Sankt-Deit-Tag, oon bem ein anberes Ders- 
lein behauptet, er fei ber längfte Tag, am 15. Juni. Diefe Derfchiebung ift, 
wie wir genugfam erfuhren, in ber fialenberreform aon 1582 be|d (offen, 
bie Sankt Deit entfpredienb jurückrüdite. Ganj einoerftanben war bas 
Eanboolk mit biefer obrigkeitlichen Waßnahme nicht. Das jeigt bie Wage 
ber Bauern:

0 Babft, was haftu angericht 
Wit beinern heWofen Gebicht / 
Das bu oerkehret haft bie Jeit / 
Daburch irr gemacht uns arme Eeut / 
Das wir nunmehr kein Wiffen haben / 
Wenn man foli pflanjen / fä'n unb graben / 
Haben uns gerietet in bas Jahr 
Dad] unfrer Bawren Kegel jwar.

Doch es nutjte nichts. Die pnberung war nicht ju umgehen. Unb biefe 
Tatfadie ift, trofibem fehr niele Hegeln in richtiger Weife nerfchoben würben, 
bennodi bis heute eine fehlerquelle geblieben. Dies nidit allein beswegen, 
weil es noch faifdiftehenbe Hegeln gibt, fonbern weil bie jur Gregorianifdien 
fialenberreform führenben fialenbermißftänbe fdjon nom Eanbuolk nicht 
mehr berüchfiditigt würben. Das will fagen: Es könnten bamals Hegeln 
gefunben worben fein in einer Jeit, in ber bet heutige Sankt-Deit-Tag 
nicht bem gegenwärtigen 15. Juni, fonbern bem 20. Juni entfpradj, fpäter 
inbeß rein formelhaft auf ben 15. aerlegt würbe. Darauf muß hingewiefen 
werben, fofern an eine genaue Buchprüfung bes Urweistums gegangen 

wirb. Treibern tun wir gut, für bie hier betrachteten Beifpiele alle Hegeln, 
bie auf Deit Bejug nehmen, auf ben gegenwärtigen Johannistag ju oer- 
legen, auf ben 24. Bradimonb.

Jm Dolksbewußtfein ift biefer fdion längft non bem fdieinbar fo 
wunberlidien Glauben umrankt, ber uns als „Spuk in ber Johannisnacht" 
wohl oertraut würbe.

Da fpricht aus bem Wiffen ber belächelten Rräuterweiblein eine Jülle 
oon Dorfchriften für bas Sammeln oon Heilkräutern ju uns. Statt uieler 
Einjelheiten mag ber uns liebuertraute fiollerbufch, ber Holunber, feine 
Geheimniffe preisgeben. Er entfaltet um bie Jeit bes längften Tages feine 
weißlichen Dolbenfchirme. früher eine reine Wilbpflanje unb überaus 
häufig als Unterholj ber Wifdiwälber mit ganj beftimmten geologifdicn 
Bobenuerhältniffen, hat ihn ber Bauer immer bort wadifen laffen, wo er 
in ber Dähc ber Häufet unb Ställe, ber Scheunen unb Schuppen auf- 
taudite unb trot] feiner rafchen Entfaltung nidit behinberte; heute ift ber 
Holunber jum Gartenftraudi geworben, einmal, weil er fehr fdinell wächft, 
jum anbern, weil ihn feine oielfeitige Derwenbbarkeit wieber bei unferem 
jur Datur jurüdifinbenben Dolke feht beliebt machte. Seit Urjeiten genoß 
er hohe Wertfchätjung als Spenber htilfamer TTlittel.

Bereits bie Bewohner ber Pfahlbauten haben ben Wert bes Hollers 
als Teefpenber gekannt, fo baß bie merkwürbigen Bräuche, bie fidi an 
biefen Strauch knüpfen, auf ein plter oon neun- bis jehntaufenb Jahren 
jurückblidren können.

$ür jebes Eanbkinb hat biefer Strauch etwas Heimatliches an fidi unb 
noch heute wirb jebe natürlich empfinbenbe Bäuerin, wenn irgenb möglich, 
am Tage ber Sommerfonnenwenbe ben „flieberblütentee" einfammeln, um 
ihn forgiam an einem fchattigen unb luftigen Ort ju trocknen. Jubem gibt 
es oielerorts „Hollerhüdieln”, ein Bachwerk alfo, in bas bie Holunber- 
blüter verarbeitet finb. Das Dolh meint, wer biefe fiüdieln effe, werbe im 
Derlaufe bes beoorftehenben Jahres nicht mehr ernftlich krank.

Das alles würbe natürlich bisher als pberglaube uerfpottet. Heute 
wiffen wir nun, baß Holunberblüten unb Holunberbeeren neben anberen 
heilfamen Kräften auch Stoffe befitjen, welche bie Heijftreifenwirhungen 
aufheben. Wir haben alfo im Holunber eine wertoolle Heilpflanje uor 
uns. Selbft bie Borfchrift, bie in manchen Gebieten unferes Daterlanbes 
berüchfiditigt wirb, bie fiollerblüten morgens uor Sonnenaufgang ju 
pflüchen, entfpricht ben natürlichen Dotwenbigheiten, wie wir bereits wiffen.

Dielfach uiirb heute nun behauptet, bie piten hätten am Johannistage 
uorwiegenb ihre Heilkräuter gefammelt. Das ift ein Jrrtum. nichtig ift, 
baß bie Holunberblüte unb eine Heifje Heilgewächfe am längften Jahrestage 
geerntet werben müffen; aber eben nur einige; für anbere fanben bie 
Phnen auch anbere Beftjeiten, wie wir eine foldie noch im Jrauenbreißigev 
kennenlernen werben (Tafel X).
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Gruñólos war ber Johannistag als Sammeljeit keineswegs; benn 
hier hade unfer Taggeftirn feinen höchften punkt am Himmel erreicht 
unö mußte entfprechenben Gewädifen auch ihre höchften firäfte oermit- 
teln. "Diefe Pfla.ijen allein finb es, bie unfere Doraäter am Johannis
tage einholten.

fügen wir nun nodi hinju, baß ber fiollerbufct] oorwiegenb über He¡3- 
ßreifen gebeiht, fo wirb uns auch hlarz warum bie piten bei beftimmten 
Erkrankungen bem Siedien empfahlen, jur Tleumonbjeit ju einem wilben 
fioiunberftrauch ju gehen, pier ift alfo eine gleiche Waßnahme empfohlen, 
wie wir ße bei ber "Brenneffel kennenlernten. Tlur ift fie hier noch erweitert 
infofern, als bem firanken empfohlen wirb, fidi öen Bücken am fiolunber- 
baum ju reiben, pudi hier kann es fidi um gar nichts anberes als um bie 
Derwenbung ber Heijßreifen- ober ber fiollerbufdiftrahlungen ju fjeil- unb 
firäftigungsjroedien hanbeln. Dem Stäbter ßnb bas natürlich ganj un
gewohnte Dinge. Er brauchte ßdi aber nur an Bismards ju erinnern, ber 
eng an ben Bräuchen feiner Scholle hing. War er oon ftärker prbeit ab- 
gefpannt, fo begab er ßch ju feinen alten, kräftigen Birken im Park unb 
umarmte ße. Wit Tlachbruck unb fehr ernft foil er immer behiuptet haben, 
er kehre non foldiem Gange ausnahmslos erfrifdit jurück.

Die firäfte bes fjolunbers leben alfo keineswegs nur in ber Einbilbung 
bes Dolkes; ße ßnb ba; unb wir begreifen, warum man oor bem fjoller- 
bufch ben fjut jiehen foli unb warum er bie fjerrgottsapofliehe bec tinöb- 
bauern genannt wirb. Hierbei ift ju berüdißditigen, baß Einöbbauer nicht 
etwa ben Bauern in ber Einöbe bebeutet, fonbern ben Obal-Bauern, ben 
abeiigen Bauern, alfa ben wirklich fd]ollenoerbunbenen Ur-Bauern meint. 
Heute wirb ber Holunberblütentee auch wieber in ben Stäbten gefdiätit; 
benn auch h^r ift bas Beffere immer noch bes Guten frinb unb be
hauptet ßch.

TTlit allebem ift aber ber Wert bes Hollers noch nicht erfcßöpft, beßht 
er boch gerabeju prophetifche Eigenfdiaften. Einmal künbet er ben Ein
tritt ber Getreibeernte mit großer Sicherheit an; benn oier Wodien nach 
Beginn ber fiolunberblüte ift bie fialmfrudit reif jur THahb. jum anbern 
aber kann man auch aus bem Derlauf bes Wetters währenb feiner Blüte- 
jeit auf bas Erntewetter fcßließen. TTlit erftaunlicher Juoerläffigkeit pflegt 
ßch öie Wetterlage währenb öer Ernte in einem Dhythmus ju wieberholen, 
roie er oier Wochen oorbem ftatt hotte. Sie im Daraus ju kennen, ift für 
ben Sdinitter oon größter Bebeutung.

Piemanö roirb ßd] barum rounbern, ben HoUerbaum nom Eanbmann 
gerabeju oerehrt ju fehen. Bisher mußte biefe bäuerliche Einteilung einem 
berart „gemeinen" Straudi gegenüber bem Stäbter lädierlid] erfdieinen.

Dieles hat ßch hier fchon in ben letzten Jahren gewanbelt.
Tnjwifdien iß auch öie Jalil jener erheblid] angewadifen, bie ju allen 

biefen Weistümern ber piten jurückfinben Gar manches lange unbeaditete 

Pflänjlein, bas nur in ber Dolksheilkunbe unb impberglauben ein kümmer
liches Dafein frißete, ift wieber ju Ehren gekommen unb wirb jum Wohle 
ber pllgemeinheit oerwenbet, wirb als prenci oerorbnet. Doch oor 25 Jahren 
galt bas als fiurpfußherei. Es fei hier nur an ben Pfarrer fineipp erinnert, 
ber als einer ber erften ju ben Heilwirkungen ber firäuter jurückkehrte 
unb aufs kräftigfte angegriffen würbe. Tllit Unrecht, wie wir heute er
kennen. Tleffel unb fiolunber, Weibe unb Fjafel lehren uns bas. Der fdiein- 
bare Wunberglaube hat ßch wieber in Wahrheit gewanbelt, genau fo, wie 
ßch ber Jauber in ber Johannisnacht als nüchterne Tlaturtatfache barftellte; 
bies um fo mehr, als bie Johannis n a di t gar nidit als Dacht in unferem 
Sinne ju nerftehen ift; benn wir erfuhren bereits, baß unfere phnen genau 
fo nach Däditen jählten, wie wir bas nad] Tagen tun. Johannisnacht 
bebeutet alfo nichts anberes als ben Johannistag, fofern nicht ausbrücklich 
bie Dachtftunben angegeben ßnb, bie ben 23. mit bem 24. Juni oerbinben 
unb bie bei ber Einfammlung mancher Pflanjen oon Bebeutung ßnb.

Wie aber, benn biefe frage tritt jetit auf, erfuhren unfere Phnen einft 
ben ganj genauen Tag ber fommerlidien unb — um bies gleich hier ju 
berückßchtigen — ben fehr oiel fdiwerer feftftellbaren Tag ber Winter- 
fonnenroenbe? piles beutet nun barauf hin, baß bie auf ben Bergen ent
flammten „Sonnwenbfeuer" Wenbejeichen waren, bie oon ben alten Stern
warten, ben Steinfehungen unb ihren prieftergelehrten ausgingen unb aufs 
fchnellfte bas ganje Eanb benachrichtigten: Die Wenbe ift ba. Denn bie 
Wenben waren unb ßnb noch heute wefentlich.

Was alfo bisher als pberglaube ber Johannisnacht galt, ftellt ßdi 
immer mehr als lebenswichtig heraus: Es iß bie Spradie ber Heimat, bas 
Eieb bes Eanbes; bas hohe Eieb oom TTlyßerium ber Sonnenwenbe.

fiiet fteht wie ein fanal, leuchtenb in ber Jeit ber beutfehen Wenbe, 
ber kosmifdi bebingte Umfchwung im Bogen bes Jahres: Das Taggeftirn 
hat feinen höchften Punkt erklommen unb beginnt nun wieber abjufteigen. 
plies roenbet ßch- Die Fjodi-Jeit bes Jahres ift überfchrittcn. Unaufhaltfam 
aber breht bas Hab ber Jeit weiter. Paufenlos jieht unfere alte Erbe um 
bie Sonne unb gelangt nun, roie roir früher bereits hörten (pbb. 6), lang- 
fam in ben Bereidi bet jur Sonne jiehenben Eislinge, in ben Bereich bes 
Eisfd]leier-Trichters, ber allerbings erft um Witte puguft burchfahren wirb. 
Dorläufer machen ßch fdion ¡etjt bemerkbar unb äußern ßch in einem pn- 
ftieg ber Geroitterhäufigkeit, über beren puslöfung wir erft im Ernting 
Däheres erfahren werben. Die regnerifchen Tage nehmen ju. Die früctjte 
beginnen ju fdiwellen. Hoch fteht bas fiorn fchon im fialm, unb ber Bauer 
tut gut, jene maßregeln, bie et beim Palmen ber pcher um Oftern ergriff, 
jd]t ju oerftärken, ju erneuern.

Wenn uns ber Brauch audi oorwiegenb in ber form überkommen ift, 
baß bie Gewächfe, weld]e bie rutenbewegenben firäfte befeitigen folien, 
nur an bie oier Ecken bes frlbes gefteckt werben, fo fcheint bod] burchaus 
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bie TRöglidikeit ju beftehen, baß bies nidit fdiematifch gefchah; benn roir 
beßfien aus urältefter jeit jwingenbe Beiueife bafür, baß bie Phnen fähig 
waren, jene erbftrahlen genau feftjuftellen unb ju nützen, pile fiultorte 
ber piten liegen nämlich — fo weit bis heute feftgeftellt werben konnte — 
an beftrahlten, fogar oft an Blihfangpunhten. Wie ich in meinem „Der- 
mächtnis" ju jeigen nerfuchte, bürfte bas [eine ganj befonbereen Grünbe 
haben, weil an folchen Stellen bie Fähigkeit bes Schauens in ber gesteigerten 
form bes phnens ober gar bes Rellfehens wefentlich erhöht ift.

Hier möge gleich etwas über Gefpenfter, Spuk unb Rellfehen gefügt 
fein. Grunbfätilich können wir behaupten, baß biefe rätfelhaften unb im 
pberglauben enthaltenen Erfdieinungen runb um bie ganje Erbe auftreten. 
Sie leugnen, hieße in ben alten fehler oerfallen, bas Tliditbegreifbare als 
nicht oorhanben anjufprechen. Es gibt fjellfehen, wie es Spuk unb Ge
fpenfter gibt, pber es fcheint ganj beftimmter Dorausfehungen ju bebürfen, 
um biefe fraglos ganj natürlichen Erfdieinungen eintreten ju laffen, wobei 
es gänjlich unentfchieben bleiben foil, inwieweit es ßdi in ben lebten beiben 
fällen um Dinge hanbelt, bie aus uns noch unbekannten Grünben nur 
innerhalb unferer Dorfteilung auftreten ober um Wirklichkeiten, bie fid] 
außerhalb unferes Körpers befinben. Dergeblid] ift bisher nach ben Dor- 
bebingungen ber Erfdieinungen geforfcht worben. TI euere Prüfungen laffen 
es nun kaum noch jweifelhaft erfcheinen, baß ju rein menfchlichen Sonber- 
fähigkeiten bas Dorhanbenfein oon Beijftreifen fowie Höhepunkte be; kos- 
mifdien pnwirkungen treten müffen, um bas Bätfelhafte heroorjubringen. 
Erft bort alfo, wo all bas oorhanben ift, tritt fjellfehen, treten Gefpenfter 
auf unb Spuk.

Run finben wir bei allebem aber eine Eigentümlichkeit. Obwohl, wie 
fchön erwähnt, biefe feltfamen Beobachtungen unb fähigkeiten überall an
getroffen werben, gibt es boch Gebiete, bie ganj befonbers reich an ihnen 
ßnb. Da ßd] Strahlungslinien in allen Eanbfdiaften unb Ortfchaften ber 
Erbe finben, weil überall hin bie kosmifchen pnwirkungen reichen, können 
biefe Dorbebingungen allein nicht ausfdßaggebenb fein. Wir müffen bähet 
trachten, fie im ITlenfchen felbft ju entbecken.

Die erfahrenden Jorfcher auf biefem Gebiete ßnb nun ber pnßd]t, 
Gefpenfter unb Spuk feien bie folgen oon Wirkungen, bie oon Derftorbenen 
ausgehen. Diefe aber könnten ßch nur bann bemerkbar machen, wenn 
Perfonen anwefenb ßnb, bie ohne es ju ahnen, bie Fähigkeit ber pbgabe 
getoiffer firäfte beßtjen, mit beren Hilfe es ber Derftorbenen erft gelingt, 
ßdi bemerkbar ju machen. Da es nun audi folche TRenfchen überall ju 
geben fcheint, beren fähigkeiten man mit bem Begriff ber Heilkräfte um- 
fchreibt, fo müffen wir junädift bie lanbfchaftlichen Häufungen bes Spuks 
unb ber Gefpenfter aus bem Wefen ber Toten ju beuten oerfudien. Das 
fcheint junädift unmöglich- Die Erfahrung lehrt inbeffen, baß Spuk unb 
Gefpenfter faft immer nur an jenen Orten aufrreten, an benen bie ßditbar 

cbenben Erfdieinungen in ihrem Erbenleben gehäuft haben. Es brängt 
barum bie TReinung auf, hier müffe es ßdi um Perfonen hanbeln, bie 

onbers eng mit ben materiellen Dingen ber Welt nerbunben waren, 
aber finben wir norwiegenb ITlenfchen, bie biefen pnfprüdien genügen

> gleidijeitig in Gebieten wohnen, bie befonbers reich an Beijftreifen ßnb, 
nfdien, bie infolge ihrer Seelenhaltung in ben weltlichen Dingen auf- 
en, in Technik, fianbel, ünbuftrie unb Gelbwefen? Da haben wir Tìorb- 
tfchlanb unb Weftfalen, Englanb, Sdiottlanb unb bie norbamerikanifchen 
aten. Rier überwiegt bie mehr ftofflidie Weltauffaffung. Rier alfo ßnb 
Dorbebingungen gegeben unb wir wunbern uns nun nicht mehr ba- 
er, baß gerabe biefe Gebiete bie größte jahl aller entfpredienben Beob- 
tungen liefern. Damit ift nun keineswegs gefagt, baß es ßch bei allebem 
bas hanbelt, was wir im lanbläufigen Sinne als „wirklich" bejeidinen. 
liegt burchaus nidit jenfeits jeber TTlöglichkeit, ßch bie Dorgänge fol- 
bermaßen norjuftellen:

So wie ber Dogel ßdi burch entfprechenbes Erheben über bem Erb
en auflaben muß, um bie feinen unb fd]wad]en Wellen feiner Beutetiere 
r feiner Heimat empfangen ju können, fo wie bie Taube unb anbere 
ewefen ihrenWohnftättenunbpufenthaltsorten nadi- 
slich bie Fähigkeit übermitteln, bie ihnen, ben Eebewefen, felbft eigenen 
lien wieber ausjufenben, fo kann ßch in beftrahlten Gebäuben ber Jail 
gnen, baß entfpredienb empfinbfame TRenfchen burdi bie hier oor ßd] 
enbe puflabung fähig werben, jene oon Derftorbenen jurüdigebliebenen 
i ben Wohnräumen mitgeteilten Wellen aufjunehmen. Diefer Dorgang 
nte foweit getrieben fein, baß Geräufche, ja, baß felbft fchemenhafte 
riffe ber Toten ßch in ber Dorfteilungswelt bes Empfinbfamen ju Er- 
inungen ballen, bie eine nod] norhanbene Wirklichkeit uortäufchen. 
j würbe uns ju ber merkwürbigen Folgerung berechtigen, baß Spuk 

Gefpenfter jwar Erlebniswirklichkeiten fein können, ohne boch im 
häufigen Sinne wirklich 3u fein.

Spuk unb Gefpenfter, bie feit Urseiten im Dolksglauben eine Bolle 
len, bürften alfo norwiegenb bort in Erfdieinung treten, wo TRenfchen 
:bt haben, bie mit allen Jafern an ben Dingen biefer Welt hingen. Daß 
r, was nerblüffen mag, Gefpenfter unb Spuk genau fo wie Erbe unb 
en bem kosmifchen Bhythmus untertan ßnb, liefert uns einen weiteren 
□eis für bie Dichtigkeit unferer hier bargelegten Überzeugung. Ge
ißer unb Spuk burften barum nicht übergangen werben, feitbem id] 
nein em „Dermächtnis" an nielen Beifpielen gejeigt habe, wie innig 
e Erfdieinungen unb wie auffallenb ftreng ße in ben natürlichen pb- 
: bes jahres eingeorbnet ßnb.
Da bis jur pbfaffung meines eben genannten Hauptwerkes niemanb 
ben Gebanken oerfallen ift, Spuk- unb Gefpenftererfcheinungen mit be
sten jahresjeiten in Derbinbung ju bringen, hann h'er non einer 
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öie Wöglicßkeit 511 beftehen, öaß öies nicht fdiematifch gefchah; öenn roir 
beßhen aus urältefter jeit jwingenöe Beweife öafür, öaß öie Phnen fähig 
waren, ¡ene Erbftrahlen genau feftjuftellen unö ju nützen. pile Ruitorte 
öer piten liegen nämlich — fo weit bis heute feftgeftellt werben konnte — 
an bezahlten, [ogar oft an Blitjfangpunhten. Wie ich in meinem „Ber- 
mächtnis" ju jeigen oerfuchte, öürfte öas feine ganj befonöereen Grünbe 
haben, weil an foldien Stellen öie Fähigkeit öes Schauens in öer gefteigerten 
form öes phnens oöer gar öes fiellfehens wefentlich erhöht ift.

fjier möge gleich etwas über Gefpenfter, Spuk unö fjellfehen gefagt 
fein. Grunöfätilich können wir behaupten, öaß öiefe rätfelhaften unö im 
pberglauben enthaltenen Erfcheinungen runö um öie ganje Eröe auftreten. 
Sie leugnen, hieße in öen alten fehler oerfallen, öas Tiichtbegreifbare als 
nicht oorhanöen anjufprechen. Es gibt fjellfehen, wie es Spuk unö Ge
fpenfter gibt, pber es fdieint ganj beftimmter Borausfehungen ju beöürfen, 
um öiefe fraglos ganj natürlichen Erfcheinungen eintreten ju laffen, wobei 
es gänjlich unentfchieöen bleiben foil, inwieweit es ßdi in öen lebten beiöen 
fällen um Binge hanbelt, öie aus uns noch unbekannten Grünöen nur 
innerhalb unferer Borftellung auftreten oöer um Wirhlidikri'en, öie fidi 
außerhalb unferes Rörpers befinöen. Bergcblidi ift bisher nach öen Bor- 
beöingungen öer Erfdieinungen geforfcht woröen. Heuere Prüfungen laffen 
es nun kaum noch jweifelhaft erfcheinen, öaß ju rein menfchlichen Sonöer- 
fähigkeiten öas Borhanöenfein uon Heijßreifen fowie Höhepunkte öer kos
mifchen pnwirkungen treten müffen, um öas Hätfelhafte heroorjubringen. 
Erft bort alfo, wo all öas oorhanöen ift, tritt Fj^llfeh^H/ treten Gefpenfter 
auf unö Spuk.

Bun finöen wir bei alleöem aber eine Eigentümlichkeit. Obwohl, wie 
fchon erwähnt, öiefe feltfamen Beobaditungen unö fähigkeiten überall an
getroffen weröen, gibt es hoch Gebiete, öie ganj befonöers reich an ihnen 
ßnö. Ba ßch Strahlungslinien in allen Eanöfdiaften unö Ortfchaftcn öer 
Eröe finöen, weil überall hin öie kosmifchen pnwirkungen reichen, können 
öiefe Borbeöingungen allein nicht ausfd]laggebenö fein. HJir müffen öaher 
trachten, ße im Hlenfchen felbft ju entöecken.

Bie erfahrenften forfcher auf öiefem Gebiete ßnö nun öer pnßdit, 
Gefpenfter unö Spuk feien öie folgen oon Wirkungen, öie oon Berftorbenen 
ausgehen. Biefe aber könnten ßch nur bann bemerkbar machen, wenn 
Perfonen anwefenö finb, bie ohne es ju ahnen, bie Fähigkeit öer pbgabe 
gewiffer Rräfte beßfien, mit beren Hilfe es bet Berftorbenen erft gelingt, 
fidi bemerkbar ju machen. Ba es nun auch folcße Hlenfchen überall ju 
geben fcheint, beren fähigkeiten man mit bem Begriff ber Heilkräfte um- 
fchreibt, fo müffen wir junächft öie lanöfchaftlidien Häufungen öes Spuks 
unö öer Gefpenfter aus öem Wefen öer Toten ju öeuten oerfudjen. Bas 
fcheint junächft unmöglich- Bie Erfahrung lehrt inbeffen, öaß Spuk unö 
Gefpenfter faft immer nur an jenen Orten aufireten, an öenen bie ßchtbar 

weröenöen Erfcheinungen in ihrem Erbenleben gehäuft haben. E‘ örängt 
ßdi barum öie Weinung auf, hier müffe es ßch um perfonen hanb ein, bie 
befonöers eng mit öen materiellen Bingen her Welt ocrbunben waren. 
Wo aber finben wir oorwiegenb Wenfchen, bie biefen pnfprüchen genügen 
unö gleidijeitig in Gebieten wohnen, öie befonöers reich an Heijßreifen ßnb, 
Wenfchen, öie infolge ihrer Seelenhaltung in öen weltlichen Bingen auf
gehen, in Technik, Ranbel, Unöußrie unö Gelöwefen? Ba haben wir Tlorb- 
öeutfdilanö unb Weftfalen, Englanb, Sdiottlanb unö öie norbamerikanifchen 
Staaten. Hier überwiegt bie mehr ßoffliehe Weltauffaffung. Hier alfo ßnb 
öie Borbeöingungen gegeben unb wir wunöern uns nun nicht mehr da
rüber, öaß gerabe öiefe Gebiete bie größte jahl aller entfprechenben Beob
achtungen liefern. Bamit ift nun keineswegs gefagt, öaß es ßch bei alleöem 
um öas hanbelt, was wir im landläufigen Sinne als „wirklich" bejeichnen. 
Es liegt burchaus nidit jenfeits jeber Wöglichkeit, ßch öie Borgänge fol- 
genöermaßen oorjuftellen:

So wie öer Bogel ßdi burch entfprechenöes Erheben über öem Erö- 
boöen auflaöen muß, um öie feinen unb fdjwadien Wellen feiner Beutetiere 
ober feiner Heimat empfangen ju können, fo wie öie Taube unb anbere 
Eebewefen ihrenWohnftättenunbpufenthaltsorten nach
weislich bie fähigkeit übermitteln, bie ihnen, ben Eebewefen, felbft eigenen 
Wellen wieber ausjufenben, fo kann ßch in beftrahlten Gebäuben bet fall 
ereignen, baß entfprechenö empfinbfame Wenfchen burdi öie hier oor ßch 
gehenbe puflabung fähig weröen, jene oon Berftorbenen jurüdigebliebenen 
unö ben Wohnräumen mitgeteilten Wellen aufjunehmen. Biefer Borgang 
könnte foweit getrieben fein, baß Geräufche, ja, öaß felbft fchemenhafte 
Umriffe öer Toten ßch in öer Borftellungswelt öes Empfinbfamen ju Er
fcheinungen ballen, öie eine noch oorhanbene Wirklichkeit oortäufchen. 
Bas würbe uns ju öer merkwüröigen Folgerung berechtigen, baß Spuk 
unb Gefpenfter jwar Erlebniswirklichkeiten fein hönnen, ohne boch im 
landläufigen Sinne wirklich ju fein.

Spuk unb Gefpenfter, bie feit Urjeiten im Bolksglauben eine Holle 
fpielen, öürften alfo oorwiegenb bort in Er|dieinung treten, wo Wenfchen 
gelebt haben, öie mit allen fafern an ben Bingen biefer Welt hingen. Baß 
aber, was oerblüffen mag, Gefpenfter unö Spuk genau fo wie Eröe unb 
Eeben bem kosmifdien Hhythmus untertan ßnb, liefert uns einen weiteren 
Beweis für öie Hiditigkeit unferer hier bargelegten überjeugung. Ge
fpenfter unb Spuk burften barum nicht übergangen werben, feitöem idi 
in meinem „Bermächtnis" an Dielen Beifpielen gejeigt habe, wie innig 
öiefe Erfcheinungen unb wie auffallenö ftreng ße in öen natürlichen pb- 
’auf öes jahres eingeorönet ßnb.

Ba bis jur pbfaffung meines eben genannten Hauptwerkes niemanb 
auf öen Geöanken oerfallen ift, Spuk- unb Gefpenftererfcheinungen mit be
ftimmten jahresjeiten in Berbinbung ju bringen, kann hi^r oon einer 
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jener auf biefem Gebiete oom Gegner immer fo gern unterfchobenen Täu- 
fcßung keine Hebe fein.

Wenn unfere Ableitungen pnfpruch auf Beachtung erheben wollen, 
bann müßten wir grunbfätilich forbern, Gefpenfter unb Spuk müßten oor- 
wiegenb in jenen jeiten auftreten, in benen bie kosmifchen Pnwirkungen 
befonbers ftark ßnb, weil bann nicht nur bie Heroen erregt, nidjt nur bie 
Wirkung ber Erbftrahlen gefteigert, fonbern auch bie oon ihnen beein
flußten ITlenfchen erheblich aufgelaben werben. Grunbfätilich wäre bies 
bie Jeit ber auffteigenben Sonne jwifchen 22. Dejember unb 21. Juni, 
ferner aber, unb bas fdieint bas Entfcheibenbe, müßten fidi Höhepunkte 
währenb jener beiben Spannen nadiweifen laffen, in benen bie kosmifchen 
pnwirkungen befonbers kräftig wirken, um Witte februar unb im Juli 
unb oor allem im puguft, jubem, um in ben Großablauf ju greifen, oor- 
wiegenb in jenen Jahren, bie reich an Sonnenflecken finb.

Das ift nun, wie ich ju jeigen oermochte, tatfächlich ber fall, für 
meine Unterfuchungen habe idi mich jubem nicht ber Deröffentlichungen 
jener forfdier bebient, bie auf biefem Gebiete als fachleute eine Theorie 
ju oerteibigen hatten, fonbern ich habe bas Werk eines bebeutenben 
Dichters jugrunbe gelegt, bes freiherrn friebrich oon Gagern, ber eine Un- 
jaßl eigener Erlebniffe wiebergibt unb beffen Deridile ßch baburch ausjeich- 
nen, baß, wo immer bies möglich, Tag, Hlonai unb Jahr angemerkt ßnb.

Hiemanb wirb behaupten wollen, freihen oon Gagern habe rpi biefer 
Genauigkeit etwas anberes bejweckt, als feine Verläßlichkeit audi in 
biefen fdieinboren Hebenbingen ju erhärten. Er gab barum mehr, als er 
beabßcßtigte; benn ohne feine genauen pufjeidinungen wäre ber hta 
erwähnte Beweis kaum gelungen.

Bemerkenswert ift überbies noch, baß jene Gebiete, bie wir h^r 
befonbers heroorgehoben haben, längft bafür bekannt ßnb, baß in ihnen 
bas „jweite Geßdit" befonbers unb ebenfo reichlich angetroffen wirb, 
wie bie fäßigkeit ju heilen.

TRit biefen feftftellungen müffen wir bas an ßdi noch reichlich bunkle 
Gebiet oerlaffen; es genügt ju erkennen, baß auch hier unfere phnen 
nicht einem blinbem Aberglauben jum Opfer gefallen ßnb, fonbern mit 
aller nücßternßeit bie Tatfache berückßditigten.

Wenn nämlich als Dorausfetiung bes Auftretens oon Gefpenftern 
unb Spuk bie Beijftreifen eine Holle fpielen, unb wenn beren Wirkung 
burch bie Derfcßiebenften TTlittel aufgehoben werben konnte, fo waren 
in ber Tat Bliftel unb anbere Unruhen, ßalmjweige unb prnika, Bärlapp 
unb fjafel unb wie ße alle heißen mögen, fehr wohl baju geeignet, Heren 
unb böfen Jauber, als welche Spuk unb Gefpenfter angefprochen werben 
können, ju „oertreiben".

Was aber lag näher, biefes an ßch geheimnisoolle Wiffen ber urtüm
lichen prießergeleßrten, in bem Augenblick, als es währenb ber Detfalls- 

jeit jum allgemeinen Dolksglauben würbe, nun in einer Weife ju oer- 
äußerlidien unb ju oerwäffern, bie jebe irgenbwie bunkle unb nicht burcß- 
fchaubare Erfdieinung mit HE*Eri/ Schratten, Teufeln, böfen Geißern, 
Dämonen ober Truten in Derbinbung ju bringen unb ben Symbolen, als 
welche Geift, Schratt unb Trut anjufprechen ßnb, einen gcfpenßerßaften 
Sinn unterjulegen.

So fehen wir benn hier, baß es keineswegs angeht, ben Dämoncn- 
unb Gefpenfterglauben nur unb ausfdiließlidi als bas Ergebnis einer 
blüßenben Einbilbungskraft ju betraditen.

puch hier war bie Erfahrung Urfadie ber Hamensgebung unb mußte 
es umfomeßr fein, als ßch bie rätfelhaften Erfdieinungen ju beftimmten 
Jaßresjeiten häuften, unb bies gerabe währenb folcßer, an benen auch 
fonft hödift eigenartige Dorgänge ju beobachten waren, wie etwa im 
Juli unb puguft.

Wenn im Juli, im Heuert ober Heumonb, bie Sichel bes jungen 
Wonbes über ben Wiefentälern ßeht, geht ber Duft bes frifcßen, gemähten 
Gräfes burdi bie Grünbe; benn ber am Dermäditnis ber Däter ßangenbe 
Bauer pflegt bei junehmenbem Eicht ju heuen, jeitigftens aber brei Tage 
nach Heumonb, weil er bann auf Grunb ber alten Wetterregeln an ber 
jetit beftänbig werbenben Witterung mit großer Sicherheit ju entfcßeiben 
uermag, ob er ben erften Schnitt audi trodien hereinbringen wirb. Hur 
im Tlotfall oerfcßiebt er bie Waßb.

TRit bem Heu oerfdiwinben nun oon Wiefen unb Hainen nicht nur bie 
bunten Blumen, fonbern auch jene Gewächfe, bie feit alters bem Eanb- 
bewohner wert unb lieb ßnb unb bie er noch heute als Heil- unb Dor- 
beugemittel oerwenbet, ße fammeli unb benutß, wie fein Ahne es tat. 
Bewunberungswürbig ift bie Stetigkeit, mit ber, oon TRunb ju TRunb 
weitergegeben, bie Dolksßeilkunbe mit rührenber Treue bie Erfahrungen 
ber Uroäter bewahrte; benn audi jetit fammela Bäuerin unb Bauer oor 
ber Waßb bie Wiefenpflanjen, bie oon ihnen hocßgefcßätit werben unb bie 
nach alter Erfahrung jetit ihre ßöcßßen Heilwirkungen beßßen. Da iß oor 
allem bie Sdiafgarbe, beren oerfdiiebene Hamen, Grenßng, Gacßeil ober 
Gänfericß, eine kleine Gefcßicßte ber Bebeutung biefes berben Gewachtes 
bilben.

„Sdiafgarbe" oerrät bereits, baß biefe Pflanje befonbers gern oon 
Schafen gefreffen wirb; „Grenfing" ober „Genßng" unb „Genfericß" gehen 
auf bie Beobachtung jurück, baß auch bie familie Gans in biefem Gewächs 
einen Eedierbiffen ßeht, ben ße aus gleichen Grünben icßätit wie bie 
Brenneffei. Die Bejeicßnung „Gacheil" aber geht bas Wenfcßenreicß an, 
ba gadi fooiel wie jach, alfo „fdinell" bebeutet, mithin Gacheil eigentlich 
Schnellheil meint unb bamit bie wid]tigße Eigenfcßaft ber Schafgarbe be
tont. Seit grauer Dorjeit wirb ße nämlich als blutßillenbes unb wunben- 
fchließenbes Wittel oerwenbet. Damit ift ißre „firafft unb Würkung" 
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aber nodi nicht erfdiöpft: „Bas Du für keinem Gericht nerlieren nodi Un
recht haben mogft: 5o lege Genferidi un byllen kraut (Hill) in beine Sriiudì, 
unb fprich breymal nudi eynanber: idi trito uff biefen Genferidi unb uff 
biefen Dy lien..." bann roirb, ber fo tut, an „biefen Tagen Gerechtt er
langen".

Unb borii fehen roir fofort auch hier wieber ban WertDolle biefer Be
hauptung; benn Schafgarbe unb Bill „entftrahlen", fchügen alfo THenfch 
unb Tier oor Erregung unb geben bem Träger jene überiegene Buhe, bie 
gerabe nor Gericht überaus wertooll ift, fo baß ber Berluft eines fonft 
ausfiditsreichen projeffes kaum ju befürchten fteht.

Bei biefer Gelegenheit aber muß auf eine befonbere Eigenart brr alten 
Borfchriften hingewiefen werben: Sie berückfiditigen immer nur bas Selbft- 
nerftänblidie. Was bamit gemeint ift, wirb uns am beften ein Beifpiel 
jeigen. Wenn wir ein hrilkunbliches Werk auffdilagen, ganj gleich ob es 
aus ber Jeit bes fjippokrates ff 377 n. Ehr.) ober aus ber Gegenwart 
ftammt, unb bort über diirurgifche Eingriffe in ben lebenben ßörper lefen, 
etwa non Schäbelaufmeißelungen, bie bereits in oorgefdiiditlidier Jeit oor- 
genommen würben, non einer Blinbbarmoperation ober bei Entfernung 
einer THagengefdiwulft, fo kommt kein Bernünftiger auf ben Gebanken, 
ein THenfch habe berartige Eingriffe bei oollem Bewußtfein ertragen. Jeber 
fegt bie Tlarkofe, bie Betäubung, als felbftoerfiünblidi Daraus, obwohl ße 
mit keinem Worte erwähnt wirb.

Genau fo oerhält es fidi bei ben Borfchriften ber piten. Wenn alfo 
in unferm falle oon jemanbem gefprochen wirb, ber oor keinem Gericht 
nerlieren noch Unrecht haben foli, fo wirb nur an ben Sieg ber gerechten 
Sache gebadit. pllein bas bereits bargelegte Weltbilb ber bäuerlichen 
Phnen, beffen Wefen pusfluß ber Fjarmonifierung bes Eebens war, uer- 
bietet ganj non felbft eine pfiffige Übertölpelung bes Dichters ober bie 
pnwenbung liftiger unb burditriebener Spigfinbigkeiten. Schafgarbe unb 
Bill waren alfo keineswegs pliheilmittel unb Schutioorrichtungen für ben 
Berbredier, ben Schübling, fonbern natürliche Stütien einer gerechten Sache. 
Bas alles ift ebenfo fdilicht wie bewunbernswert; benn bie geredite Sache 
ift bie natürliche. Sie ju erkennen, ift kein pkt ber Gelehrfamkeit, fonbern 
ber Gnabe; Erkenntnis kann man nidit wie irgenb eine Wiffenfchaft lernen; 
Erkenntniffe hat man ober man hat ße nicht.

fiier rühren wir an bie tiefften Binge bes Bolksweistums, bas eben 
Weisheit, bas alfo Erkenntniffe norausfegt, arrenò bie ñenntniffe eine 
ganj untergeorbnete Holle fpielen; ße gehörten auch ehebem jur Wiffen- 
fdiaft.

Biefes Tieffte mit Worten ju fagen, ift ebenfo eine Unmöglichkeit, wie 
bas Borhaben, mit fiilfe einer Borfchrift unb pnleitung jemanbem bas 
Bermögen nermitteln ju wollen, ein Gebicht wie „(Iber allen Gipfeln ift 
Huh" ju fchreiben. Wan kann bas ober man hann bas nicht. Es ju 

geftalten, kann niemanb lernen. Wer biefe fähigkeit nidit beßht, biefes 
Ur-fiünftlerifche, im wahrften Sinne Beligiöfe, mithin bas unmittelbare Ber- 
ftänbnis für bie angerührten fragen, geht an ben Bingen oorbei, fteht 
außerhalb ber Wenigen, bie auserwählt ßnb.

Bas ift eine Erkenntnis oon entfdieibenber Tragweite; benn ße taftet 
an jene Grenje, bie fians Blühet bie Stelle nennt, „wo mit bet Sprache 
nicht mehr ju fpaßen ift".

Bies aber ift es, was bem wiffenfchaftlidi gebilbeten Stäbter fremb, 
was bem geborenen Bauern, bem magifdien Wenfchen, aber im Blute & 
liegt, jenes Heiligtum ber Sprache als Offenbarung ju empfinben unb ju 
brauchen. Jene, bie tcchnifchen Wenfchen, ju benen alle gehören, bie über 
biefe Bilbungsftufe rein lehr- unb lernbarer prt nie ben Weg ins freie 
fanben, nermeinen ßdi mit fiilfe ber Sprache ju uerftänbigen, einer erakten 
pusbrucksweife, bie leblos ift unb formelhaft, wie fchon aus ber befchämen- 
ben Tatfache heroorgeht, baß biefe prt ber Sprache, bie oon ihnen als bie 
einzig oerläßliche angefehen wirb, obwohl ße in biefer form nur eine ge
ringere pufgabc erfüllt, baß alfo bie prt ber Sprache auch künftlidi erfeg- 
bar ift, burch Tladibenken unb Tüfteln, wie bas bie Eiunftfprachen, etwa 
bas Efperanto, beweifen. Biefem bieberen Gefchlecht fehlt offenbar jebe 
Begabung, non ihrer eingefleifchten Ernfthaftigkeit ju laffen. Barum bringt 
ße es „allen Ernftes" fertig, ju forbern, es fei nötig, etwa bie „Jbee bet 
Sirtinifcßen Wabonna ju objektinieren". Bas ift ihre Spradie, bie auch in 
Efperanto ertönen könnte, ohne ihren Wohllaut ju nerlieren. Biefe Spradie 
ift ein fianbwerksjeug für angehenbe fjanbwerker.

pber wenn wir mit Paulus oom „Spiegel in einem bunklen Wort" 
reben, unb bamit jwar nicht einer Berftänbigung über ben Stromuerbrauch 
einer Glühbirne ober ben Wärmenuti eines Tlahrungsmittels bienen, in
beffen bie wirkenben Tiefenkräfte ber Tlatur, ber ben Schöpfungsaht ein- 
fchließenben Hatur bloßlegen, bann gelten wir biefen Wirhlichkeitsmenfchen 
als Phantaften. Bie erfchütternben Sdiöpfungen ber Sprache, bie im Beben 
unb Schwei gen bie Grunbpole ihrer Offenbarungen hütet, bleiben ihnen 
unerkennbar; benn biefe Sprache, bie eigentliche, bie in allem mit bem 
göttlichen Welthintergrunbe oerknüpft ift, ift nicht fo fehr ein Wittel ber 
Berftänbigung, fonbern ße ift ber Weg bes fieils; ße führt jur fiarmoni- 
ßerung bes Bafeins unb ift beswegen eine heilige Offenbarung.

Es wäre barum ein Bergehen wiber bie Tlatur, wollten wir hier nicht 
mit allem Tlachbruck jene gefdiäftigen fiänbe ober jene Betriebfamen auf 
bie Grenje hinweifen, bie ihnen geftedit ift. flicht, wer bie prüfenbe Sonbe 
an bie Bolksweistümer legt unb nun baran gehen follie, eine fibel bes 
Urwiffens für ben täglichen Gebrauch empfangsbereiter unb gefchäftstüch- 
tiger Biebermänner ju fctjaffen, hat pnredit auf biefen hier ßditbar ge- 
madjten Weg ins parabies, fonbern allein ber Erkenntnisfähige, ber aus 
ber Spradie bes Bolkes mehr als nur bas Gefprochene ju hören oetmag, 
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Der puserwählte; Denn hi« hanbelt es ßdi um priefterlidies, um hellhunb- 
liches Weistum, für bas man geboren (ein muß. Dies allein fdion bes- 
roegen, weil nur eine Gefamtfdiau, weil nur ein fchöpferifches unb be- 
mütiges pnfchauen unb Derfenhen in ben Gefamtbereich ber Schöpfung 
ben Weg jur Erlöfung erhennen läßt, ben bie Weistümer vermitteln.

Die Dolhsweistümer gehören barum in bie Fjänbe jener Wenigen, 
burch bie noch ber Obern Gottes geht. Wer aber hier nur „bie prüfenbe 
Sonbe" anlegcn wollte, gliche jemanbem, bet einem ITlenfchen ben Gopf 
aufmeißeln unb ben Eeib öffnen wollte, um in ber Gehirnmaffe ober im 
Sonnengeflecht nach bet göttlichen Seele ju fudien. Solcher gibt es jahl- 
lofe, bie Ernßhaften bes bieberen Gefchlechtes, über bie bie jeit hingeht 
unb ße oerweht wie Spreu im Winb. Wenn irgenbwo, fo hommt es h'^r, 
um mit Schopenhauer ju reben, barauf an, w a s einer ift. Das aber 

Q hann man mit Jakob Böhme nennen: „aus Graut unb Gras Gott er
hennen".

Die anfpruchslofe Schafgarbe führte uns ju biefer Betrachtung, puch 
fie ift, wie jebes Stüch ber Schöpfung, wefentlich- —

Gleichermaßen beachtlich finb bie Eigenfchaften bes ebenfalls jetit ge- 
fammelten, hodifommerlich blühenben Johanniskrautes, bas als fjerrgotts- 
wunbhraut, als Bluthraut, als Gottesgnabenhraut, als Fjartheu, alfo als 
Fjirfchhru, in ber Schwei] als Fjerenkraut unb in Schießen als Jaqeteufel 
bejeichnet wirb. Es ift ein urbeutfches Wunbergewächs unb wirb nicht nur 
jur Wunbbehanblung, fonbern auch als Grunblage eines Schnapfes oer- 
wenbet, ber gut gegen Eeibweh ift. Jn Dithmarfdien heißt bas Johannis- 
hraut barum auch Eiefwehblom. pber in ben Damen Jageteufel unb 
fjerenhraut oerbergen ßch, wie wir fofort permuten, noch anbere fähig- 
beiten. Die Pflanje entftrahlt ebenfalls, hält alfo ben Teufel ab, wehrt ben 
fjeren unb bewahrt gegen alles Unheil. Daß eine falche grüne Goftbarkeit 
audi beim Eiebesjauber oerwenbet wirb, nimmt nicht wunber. puch hier 
ßegt nämlich ber Überlegene, ber Beherrfchte, ber innerlich Huhige. Schon 
erftaunlicher ift bie Bebeutung, bie unfer fjartheu für ben Grieger beßtit. 
Die piten behaupten, es befchirme ihn in ber Schlacht unb erweibe ihm 
im ^rieben bie Eiebe feiner Tnitmenfdien. Beftreicht er jubem ben 
Eauf feines Gewehres mit bem Saft ber Pflanje, fo ift unbebingte 
Treffßcherheit gcwährleiftet. Das Johanniskraut ift barum auch für ben 
Jäger wichtig.

Das alles ift üollhommen jutreffenb; benn ihre entftrahlenbe fähig- 
heit gibt fowohl bem Grieger als auch Öem Jäger jene felbftnerftänblidie 
Buße, bie ben Gämpfenben einem erregten Gegner überlegen fein läßt, oom 
pirfchenben aber bas behannte Jagbfieber fernhält unb fo bie Jitter
bewegungen bes erregten panes befeitigt. Damit erhöht ßch bie Treff
ßcherheit. Buhige unb überlegene ITlenfchen werben jubem leichter bie 
Eiebe ihrer Tllitmenfchen gewinnen als fahrige unb Jerftreute.

3n Sübbeutfdilanb ftecht man bas Johanniskraut noch heul: gegen 
bas Einfdilagen bes Blitjes ans fenfter unb fügt es bem Weihbufchen bei, 
in bem fidi auch öie Schafgarbe finbet (Tafel X).

pls britte oor ber fjeuernte ju fammelnbe Blume muß bie ptniha 
genannt werben, bie wir bereits Hennen unb bie in Oberfranken ebenfalls 
als Johannishraut bezeichnet wirb. Jwar ift bie prniha keine Wiefen- 
blume, wirb aber jetit baju oerwenbet, bie felber oor bem Gornbämon, 
bem Bilwis, ju fchütjen. 3n getrocknetem Juftanbe wirb unfere Pflonje, 
bie auch Wohloerleih heißt, bei anjiehenbem Gewitter angebrannt unb mit 
ihr geräuchert, wobei man fpricht:

Stech prniha an / ftech prniha an / 
Daß fich ùas Wetter fcheiben hann.

Das alles ßnb Dinge, bie uns nicht mehr überrafchen. Tllan mag über 
ße nachbenhen, wenn jetit in ben abenblichen Garten ber Einbenbuft ftrömt. 
puch hier hat bas Eanboolh eine recht ocrläßliche Behauptung aufgeftellt. 
Tritt nämlich ber Buch ùiefes bem Deutfchen faft heiligen Baumes be
fonbers ftarh auf, fo fteht Begen ju erwarten, ber im fjeumonb nicht 
gerabe feftjußhen pflegt. Jubem foli bie Gefamtwctterlage biefes THonats, 
oor allem wenn auch noch öer Ernting beobachtet wirb, eine Dorausfchau 
hinßchtlidi ber Strenge bes hommenben Winters erlauben. Beobachtungen 
haben erwiefen, baß ein halter Winter ju erwarten fteht, wenn Fjeuert unb 
Ernting heiß ßnb, währenb milbe Witterung ein halbes Jahr fpäter bann 
eintritt, wenn bie beiben TTIonate trüb unb naß ßnb. Sagt auch eine 
Bauernregel:

Wie ber Juli war / 
Wirb ber Januar.

Gar nieles mehr oerrät bie länblidie Datur bem, ber ße treu beob- 
aditet. Der Bauer muß ßdi jetit allerbings auf bie Berüchßditigung ber 
allernötigften Dorjeichen befchränken; bie Fjeuernte nimmt ihn uoll in pn
fpruch; öenn:

Wer nicht fleißig rechen tut / wenn bie Bremfen fummen / 
Gucht gefälligft in ben fjut / wenn ber Winter hummen.

Trotibem barf er nicht mübe werben, in ben THienen ber Datur ju 
lefen. So heißt es oom Sanht-pnna-Tag, bem 25. Juli:

Wenn bie pmeifen aufwerfen am pnna-Tag / 
Ein harter Winter hommen mag.

Das ift eine hödift merhwürbige Behauptung. Sie befagt nämlich, aus 
ber Fjöhe ber pmeifenhaufen im Spätfommer hönne man bie Strenge bes 
beoorftehenben Winters erhennen. Um biefe Jeit pflegen bie Walbameifen 
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nämlich in höherem ober geringerem ITlaße ihre Illohnhaufen ju ner- 
größern.

Jeder förfter, jeder Walbbeßtjer und jeder Tlaturfreund wirb die Rich- 
tigheit der bäuerlichen Behauptung uollauf betätigen. Selbftoerftändlich 
gehören hinreichende Erfahrung und dauernde Beobachtung baju, ein ner- 
läßliches Urteil ju gewinnen.

3n biefer feltfamen Eigenart unferer fleißigen Infekten nun aber bie 
puswirhung eines ßch über niele TTlonate hindehnenben Borgefühls ju 
erblichen, bürfte ju weit gehen. Böllig ausgefchloffen wäre dies nicht; 
benn roir hennen ähnliche Erfcheinungen bei anberen Tieren. So pflegt, 
um bies in Erinnerung ju rufen, ber Riebit], ber fonft in ben ITlulben ber 
Triften unb Weiben fein Tieft baut, bann erhöhte Stellen für fein Brut- 
gefchäft ju wählen, wenn Überfchwemmungen beoorftehen. Er gehört bar
um auch im Bolkswiffen ju ben fiünbern naffer Jeiten.

Bei ben pmeifen bieten fich uns inbeffen gleich 3toei THöglidiheiten, 
ihre fcheinbare Prophetengabe auf fehr naheliegenbe Binge jurüchjuführen. 
3m Grunbe genommen finb biefe freilich nicht weniger rätfelhaft. Es grenzt 
boch ans Wunberbare, baß bie Tlatur in Sommern, bie einem ftrengen 
Winter oorausgehen, nicht nur bie Ernte befonbers reichlich ausfallen läßt, 
fonbern auch Öle Bermehrung ber Tiere ungewöhnlich fruchtbar geftaltet. 
Ben Sinn biefer TRaßnahme hennen wir: Eine im Sinne bes Bauern halte 
Jeit nernichtet ungleich mehr Eebewefen als eine milbe. Ba au ( bie Be- 
cölherung bes pmeifenftaates ßch in folcßen Sommern befonbers reichlich 
oermehrt, muß eine Bergrößerung auch bes pmeifenhaufens bie Jolge 
fein, ohne baß bie pmeifen felbft etwas non ber Strenge bes hommenben 
Winters ju ahnen brauchen.

Bie jweite Erhlärung ift nicht minber einfach. Wir beobachten näm
lich oor ftrengen Wintern, währenb ber am 24. Juli einfehenben Fjunbs- 
tage, eine ftarh ausgeprägte heiße Jeit-Spanne. Es wäre nun burchaus 
benhbar, unb mit manchen ähnlichen Erfcheinungen in ber Tlatur ju be
legen, baß bie pmeifen bie beginnende Wärme fpüren unb nun burdi Er
höhung ihrer fjaufen einen entfprechenben fjihefchut] anlegen. Ba er aber 
nicht nur gegen bie anbringenbe Wärme, fonbern auch gegen bie fehr niel 
fpäter einfehenbe fiälte wirhfam ift, fo hönnte et uns eine Wintermaß
nahme oortäufchen, währenb er in Wahrheit nur baju beftimmt ift, bie 
fjunbstagshitie abjuhalten.

Wag bem nun fein wie ihm will, wir hacen im Berhalten bet pmeifen 
eine treffliche Haturprophetie für bie Großwetterlage bes beoorftehenben 
Winters jur Berfügung.

Überhaupt ift ber fjeuert, ber Fjeumonb, fchon reich an Borausblichen 
in bie fernere Juhunft:

Wedifelt im Fjeuert ftets Regen unb Sonnenfchein / 
So wirb im nächften Jahr bie Ernte reidilid] fein.

3ft Jahobi (25. 7.) hell unb warm / 
friert man Weihnaditen bis in den Barm.

Brei Tage oor Jahobi Hegen / 
Bringt heinen guten Erntefegen.

Regen auf Wargaretentag (13. 7.) / 
Berdirbt die welfdicn Hüffe / 
Und die fjafelnüffe fallen ab.

Befonbers wichtig ift ber Sieben-Brübet-Tag (10. 7.), her mit bem 
Sieben-Schläfer-Tag (27. 6.) enge uerknüpft ift. Wetterhunbliche jor- 
fdiungen haben nun ergeben, baß in ber Tat um ben 27. Juni eine Wetter- 
periobe einfeht. Jollen nämlich ausgeprägte Sommerregen in ben letzten 
oier Junitagen, fo wirb bamit eine Hegenjeit oon entfprechenber Stärhe 
unb Bauer angehünbigt. Regnet es alfo am Sieben-Schläfer-Tag unb 
ferner an Wariä fjeimfudiung (2. 7.) ober am Sieben-Brüber-Tag, fo wirb 
bas feuchte Wetter anhalten, fjierbei ift ju beachten, baß Regen am 
Sieben-Schläfer junächft nur oon einer naffen Jeit im Umfange einer Woche 
gefolgt ju fein braucht; bie weitere Entfcheibung fällt bann am 2. ober am 
10. Juli, puch hier ift alfo heute bie einft belächelte Bauernregel als ju- 
nerläffig anerhannt.

Bon bem Grabe ber feuchtigheit hängt nun auch öie für ben 3mher 
fo wichtige fjaibeblüte ab, bie mit Enbe Juli einjufehen pflegt. Entfdieibenb 
ift, ob biefe Blüte reich ober harg ausfallen wirb. Günftige 3mmenweibe 
gibt ße nur bann, wenn ber Blütejeit hinreießenbe feuchtigheit oorangeht. 
Es wirb alfo bem Renner ber heimatlichen Hatur auch hier reditjeitig mög
lich, 5U fehen, ob bie Bienen genügenb Tracht einbringen werben, ob ße in 
eine anbere Gegenb ju uerbringen ober gar künftlidi ju füttern ßnb.

Gern erinnere ich mich ¡enes nun fchon fernen Sommers, als ich 
brunten im nieberbeutfehen Eanb inmitten bes enblofen Fjaibe-Blüten- 
meeres ben ßlbrig-bleichen, fanbigen Eingängerpfab entlang fchritt unb 
oor mir plötzlich bie regungslofe Geftalt eines Schäfers auftauchte, her auf 
weit hingejogenem Fjügel bunhel gegen ben lichten Fjimmel ftanb. Jn einer 
Senhe äfte bie Schnuchenherbe, biefe ber Eüneburger Fjaibe eigentümliche 
Schafraffe. Fjaftig bie harten Spitzen ber Erikafträucher rupfenb, fraßen bie 
Tiere gierig. Unb ber Schäfer beftätigte meine Uermutung, es werbe 
fchlechtes Wetter Kommen; benn bie Schnucken uertragen keine feuchte 
Hahrung, unb barum hat ße bie gütige Hatur mit einem Wetterßnn aus- 
geftattet, ber ße neranlaßt, befonbers bann auffällig haftig unb ausgiebig 
ju äfen, wenn am hommenben Tage Regen benorfteht, ein Weibegang alfo 
unterbleiben muß.

Bas Wetter aber war bas Eieblingsthema bes Sdiäfers. Eigenartiges 
wußte er ju berichten. Bie Fjaibe, fo belehrte er mid], uerrät gar niel. Jft 
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fie mit finofpen überfät unb blüht fie bis in bie Spitje, fo gibt es einen 
ßrengen Winter. Blüht ße an ben unteren Stengelabfchnitten, fo muß man 
ben "Roggen jeitig fäen, ba ein zeitiger Winter ju erwarten; blüht ße in 
ber Witte, fo Jät man ju THidiaelis; blüht ße aber nur oben nahe ben 
Jweigenben, fo ift bie Saat nach Widiaelis bie befte. Ein empfinbliches 
Gewächs iß ße jubem. Cange, ehe ber Wenfdi bas ferne Fjerannahen eines 
Sommergewitters ju bemerken oermag, ftellt bie Fjaibe p I ö fi I i ct| ihre 
Fjonigausfcfieibung ein, fo baß bas Fjeer ber Bienen wie auf einen Befehl 
ju feinen Behaufungen jurückkefiren muß. pn ihren fiörben langen bie 
Jmmen bann, wie es in ber Bauernregel heißt, bidjt wie ein früfilingsfiagel 
an. Sofort weiß ber Bienenwirt, was beoorßefit (pbb. 14).

Wenig bekannt iß bie Derwenbung ber Erikablüten ju einem häßlich 
munbenben Tee ober bie Benutzung bes ju Syrup eingebiditen wäffrigen 
pusjuges bei Sdilafloßgkeit. flicht unwichtig ift audi Bie Tatfadie, baß 
biefer urwüchßge, fonft nur burch allergröbfte Waßnahmen ju befeitigenbe 
Fjaibeßrauch burdi künftlichen "Dünger fchnellftens abgetötet wirb. —

"Diefe Begegnung liegt lange jurück. länger als ein Jafirjefint habe 
ich in engfter Gemeinfchaft mit ber Fjaibe gelebt, bie pngaben bes Sdiäfers 
geprüft unb wieber geprüft — nie hat bie Fjaibe mich enttäufdjt. Tlie aber 
hat ße herrlicher geblüht, nie war ße bidder mit ben rofaroten Glödichen 
bis in bie äußerften Spifien behangen als im Sommer 1928, bem ber 
ßbirifche Winter folgte. "Darum waren audi in jenem Sommer b: fenfter- 
fcheiben nach ¡ebem Hegenfturm mit braunem, feinem Staub bebeckt, ber 
oft ben Stäbtern Hätfel aufgibt unb meift nichts anberes ift als bie Cegion 
ber winjigen Fjaibefamen.

Tlun blüht bie Fjaibe wieber unb wir wollen ße auch biesmal fragen, 
was ße uns an Jukünftigem ju oerraten habe.

Sie wirb bis über ben puguft, ben Ernting, ben Erntemonb hinaus uns 
mit ihrer Blütenfülle erfreuen unb erft, wenn bie kühlen pbenbe einfefien, 
ßch in jenen kupfernen Golbbrokat oerfärben, ber an Jarbenglut bie Blüte
zeit weit übertrifft. "Dann gehören bie Fjunbstage bet Bergangenheit an, 
ber Fjunbstage mit ihrem "Reichtum an Wetterkataftrophen, bie im Weis
tum eine große Holle fpielen. 3hre Tladiprüfung wirb audi Eicht auf bie 
eigenartige Tatfache werfen, baß ber Cöwe in alten parks, in patrijier- 
gärten unb oerträumten Canbftäbtchen als Wafferfpeier fteht. Wie kommt 
ber Cöwe, ber fiönig ber wafferarmen Wüße, baju, als Brunnenfigur oer- 
wenbet ju werben?

Raum jemanb erinnert ßch heute noch an bie Tatfadie, baß ber Stanb 
bes Tciggeftirns währenb bes Erntemonbs fidi irn Tierkreisjeidien bes 
Cöwen befinbet, eine Tatfache, bie baju "Deranlaffung gegeben hat, gerabe 
ben Cöwen bilbhauerifdi als Wafferfpeier ju oerwenben. Selbft wenn wir 
uns biefes Urfprungs erinnern, fo bleibt biefer Brauch bennoch fo lange 
bunkel, als wir nidit bas Fjeimatlanb biefer Sitte, nämlidi Ägypten, näher 
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betrachtet haben. "Dort beginnt nämlich in ben Fjunbstagen bc: Tlil ju 
fteigen. Bas ift ein Borgang oon größter Wichtigkeit für bas pharaonen- 
lanb; benn ohne bie jährlidjen Ruguftüberfchwemmungen hätte äas wüßen- 
umfäumte Gebiet niemals feine gewaltige fiultur hernorbringen können. 
Bann alfo, wenn bie Sonne in bas Sternbilb bes Cöwen tritt, beginnen in 
ben Cänbern bes oberen Tlil gewaltige Hegen ju fallen: Ber Cöwe fpeit bas 
Waffer auf bie burftenbe Erbe.

So finben wir, aus altägyptifcher kosmißher Symbolik entftanbcn, 
auch bei uns noch uielfach ben Cöwen ober juminbeft bas Cöwcnhaupt als 
Wafferfpeier. Wenn wir feinem plätfchern laufchen, hat er uns aber noch 
gar TRerkwürbiges ju berichten; benn feine ßnnbilbliche Sprache trifft auch 
für unfere Gegenben ju. pudi bei uns erreicht in normalen Jahren bie 
Hegen-, Fjagel- unb Gewitterneigung, fofern wir befonbers bie fdiweren 
Wetter berückßcfitigen, währenb ber Fjunbstage ihren jährlichen Höhe
punkt. Bei biefer Gelegenheit wollen wir uns gleich ein altes Bolkswort 
>n Erinnerung rufen, bas ba behauptet, je jahlreicher bie puguftftern-
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fcßnuppen fallen, um fo reichlicher gäbe es Hegen unì) fcßroere metter. Bas 
ift befonbers um ben 10., um St. Eoren}, ber Jail, non bem es heißt:

Sankt Coren} kommt in finfterer flacht 
San} ficher mit Sternfchnuppenpracht.

pn ber Hicßtigkeit biefer alten Bauernregel hat niemanb ge}roeifelt. 
Um fo ausnahmslofer aber roürbe ber Jufammenhang ber Schnuppenfälle 
mit bem Wetter in pbrebe geftellt, ba, roie man meinte, bie forfcßung er
liefen hätte, bei ben Sternfchnuppen hanbele es fich um wenige Gramm 
fchroere Brochen aus Er} ober Geftein, bie beim Einfcßuß in bie irbifcße Euft- 
ßülle aufglühten unb }erftäubten. Tliemanb roirb unb hann nun glauben, 
Hegen ober gar Hagel unb Geroitter könnten oon berartigen, fo}u(agen 
gegenftanbslofen Erfcheinungen ausgelöft roerben. Bie bäuerliche Behaup
tung mußte barum falfcß fein. Eine Tladiprüfung erfparte man fich alfo. 
Bis eines Tages fjanns Hörbiger mit feiner Welteislehre auf ben pian trat. 
Gegen feine gerabe}u pßantaftifcß anmutenben Behauptungen erfdiien aber 
felbft ber Bauernglaube harmlos. Hörbiger behauptete nämlich, unfere 
Erbe begegnete gerabe in ber puguft-Jeit gan} eigenartigen, Meinen Welten
körpern, bie jene oerheerenben Wetter bei uns ßeroorrufen; benn biefe 
Weltenroanberer beftänben, fagt Hörbiger, aus Blöcken uon firneis in 
uerfchiebener Größe, feien überbies }uroeilen aus mehreren Ein}elteilen }u- 
fammengefroren. Rommen biefe nun in Erbennähe, fo roerben ße on ben 
Schwerkräften unferes fjeimatfternes feftgeßalten unb als roin}ige Glein- 
monbe }um Umlauf gelungen. Babei ereignet es fich, baß ihre roeiße 
Oberfläche bas ihr }ugeroorfene Sonnenlicht fpiegelartig }urückftraßlt. Wir 
fehen biefe roeißen Gefpenfter im Weltenraum bann als — Sternfchnuppen.

Hörbiger als Ingenieur unb roeltbehannter Erfinber hatte ßch nie mit 
bem Bauernroiffen befcßäftigt. Bon beffen Bebeutung ahnte er roenig, 
roußte alfo auch nichts über bie Bolhsmeinung uon Schnuppen unb Wetter, 
pber er }eigte uns bas roeitere Scßickfal jener Welteiskörper auf. Sie 
müffen immer näher an bie Erbe ßerankommen, um enblich in bie Gashülle 
unferes Sterns mit kosmifcher Schnelligkeit ein}ufcßießen. Ißr Bahnroeg 
ift fehr flach abfteigenb gerichtet, uiel flacher als etroa ein Segelflug}eug }u 
Boben gleitet. Ba}u ßnb ße roeltraumkalt unb mögen mehr als minus 
130 Grab aufroeifen. Jet}t aber im Gasraum ber Erbe roerben ße nidit nur 
in ihrem fluge abgebremft, fonbern burch öie fich ergebenben Heibungen 
auch erwärmt. Bie notroenbige folge muß eh Jerfplittern bet Oberfläche 
ober, beftehen ße aus mehreren }ufammengefrorenen Ein}elbrocken, ein 
Jerfallen in bie Ein}elteile fein. Bas gan}e Gebilbe bringt nun in immer 
tiefere, in immer roärmere Euftfcßicßten ein: Es roirb }u einer Eiskörner
wolke. Bie immer roaeßfenbe Heibung aber bebingt bas Entfteßen non 
Heibungselektri}ität. Onjwifdien ßnb nun Euftfcßicßten oon einer Tempe
ratur erreicht roorben, bie }u einem Scßmel}en ber milchigen firneiskörner 

füßrt. fjierju ift alfo Wärme nötig. Sie roirb ber Umluft entrißen, biefe 
babei aber berart abgeküßlt, baß ißre Temperatur unter ben Tlullpunkt 
ßnkt unb ein kriftallenes Wieberauffrieren ber entftanbenen Wafferbampf- 
ober Waffertröpfcßenmaffen auf bie milcßig-trüben Gornrefte bebingt. Biefe 
Görnerroolke muß nun bei ißrem immer noeß rafenben Baßinftürmen mäch
tige Euftmaffen oor ßcß ßerftoßen unb infolge ber non ißr ausgeßenben 
Gälte ben Waßerbampf ber ße umgebenben Euftfcßicßten }ur pusfeßeibung 
in Wolkenform bringen.

fl&b. 15.
'llnivcffcrbaljncn vom 27. Suit 1927. Ser Jtfjußge.abe ©erlauf iff augenfällig.

Gönnten roir eine folcße Erfcßeinung wirklich einmal beobachten, [o 
ftänbe folgenbes }u erwarten: Garne bas fragliche aus bem Gosmos ftam- 
menbe Gebilbe in bie flöße bes Erbbobens, fo müßte uns }unäcßft ein hef
tiger Sturmftoß treffen. Biefer bürfte gefolgt fein non einer meßr ober 
minber fcßnell, mit ber ßerrfeßenben Winbricßtung in keiner Begebung 
fteßenben bräuenben Wolke, aus ber ßdi unter Blitf unb Bonner ftärker, 
uielleicßt roolkenbrucßartiger Hegen unb auch Hagel ergießen müßte. Ber- 
ßältnismäßig fcßnell follie eine derartige Erfcßeinung norüberjagen, hinter 
ßcß bie Bernicßtung laffenb. Würben roir bnnn bie betroffenen Orte in 
eine Garte ein}eicßnen, bann müßten biefe auf einer feßußgeraben Einte 
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liegen, beren fange non ber Große bes Welteiskörpers abhängig roäre 
unb ebenfo gut 10 wie 100 ober gar 1000 Kilometer lang fein könnte (pbb. 
15, 16 unb 17).

Tlun haben fjörbiger unb feine TFlitarbeiter berartige Eintragungen bei 
oernichtenben Hagelwettern oorgenommen. Ommer haben fie biefe fdiuß- 
gerabe finie erhalten; benn was wir auf Grunb ber fjörbigerfchen Ab
leitung zwangsläufig erwarten mußten, bas (teilt fich uns eben in ber Tat

Slbb. 16.
Sltetjrbaljniger 'Univeftcrvertauf vom 12. Siiti 1932. (ans: „geiffrfjriff für SDclfeisIeijrc").

genau fo bar, wie alle einen fcifweren fjagelfd]kg, ein hartes Gewitter ober 
einen Lüolhenbrudi wieber unb immer wieber erleben. Ob Hagel erfcheint 
ober nur Gewitter ober nur gewaltige liegen, bas hangt eben non ben 
fofort erkennbaren irbifdien Tlebenumftänben, hangt oon Wärme unb fuft- 
feuchtigkeit ab*].

*) Släfjeres [ietje: Cjanns $ifrfjcr „©er SDeg ins 'Unbetrefene“; ©erlag ®r. ^ermann Cfttjen- 
(jagen, 'Breslau.

Was aber müßte gefchehen, wenn ber Urblock nun etwa in brei uer- 
fchieben große Einjelblöcke jerfiele, bie ihrerfeits wohl ¡rber für ßdi bem 
gcfchilberten Gchidifal entgegengehen müßten?

Die einfadiften Gefetfe ber ITlechanik jeigen uns, baß ber größte fiörper 
auch am fdinellften, ber kleinfte aber am langfamften fliegen bürfte. Dem-

3bb. 17.
©as gleirfje 'Unwetter im Sinne unferer Sefratfjfung gebeutet. ®as Snseinanberffreben ber 
einjelnen Srümmer bes ©reisbtorfes (©otibe) iff eine §otge bes $teffnereffetfes (2ioforJtf)ifD. 

(Start) „9eif[tf;riff für SDetfeisleFjre".)

gemäß würbe alfo bie oom erften Eisling erjeugte fjagelbahn non einem 
jroeiten fchwädieren unb fpäter noch oom britten unb fchwächften heim- 
gefucht werben, pile brei fjagelbahnen könnten ßch nun aber nicht in ihrer 
wollen Gänge, aber auch nidit in ihrer Richtung genau becken; benn bei 
öem Buffpalten bes Eisbloches in feine Ureisblöcke muß ber bekannte 
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,Slettner-Effekt" auftreten, ber beim Hotorfchiff praktifche Berwenbung 
fanb unb fidi h^r beim Eisling berart auswirken muß, baß bie Bahnen 
fächerförmig mehr ober minber gefpreijt erfcheinen. Solcher Beifpiele gibt 
es niele. Wir wählen einen aus, ber Steiermark am 21. puguft 1890 heim- 
fuchte. Fjier finben fid] auf bem breifadjen fjageltoeg Gebirge oon über 
3weitaufenb Bieter Fjöhe (pbb. 18).

Wollten roir nun biefes Wetter im Sinne ber bisherigen pn- 
fchauungen beuten, fo müßten roir fagen: Ber Hagel entfteht aus Feuchtig
keit im auffteigenben, roarm-feuchten Euftftrom, ber in entfprechenb halte 
Gebiete gelangt, bort Hagel gefrieren läßt. Biefer Borgang bürfte gewiß 
aud] bann unb wann einmal oorkommen. pber unerklärlich bleibt, wie 
man fidi in ber fjochgebirgsgegenb — unb aus biefem Grunbe wählten wir 
gerabe unfer Beifpiel — bas fchnurgerabe puffteigen bes „warmen" Euft- 
ftromes ju benhen habe, befonbers nachbem fchon ein ober jwei hata- 
ftrophale Fjagelfchläge bie nämliche Einie beftreut unb bie bortige Euft weit- 
gehenb abgekühlt haben. Fjier bleibt ein Hätfel, bas um fo klarer ju er
kennen ift, als es ßch in biefem unb ähnlichen Fällen um mehrmalige 
Wieberholungen hanbelt. Es ift fchlechterbings kaum Dorftdibar, baß ein 
eben abgekühlter Euftftrom, ohne auf Täler unb Berge Hück- 
fidjt 3 u nehmen, wieberholt aufju ft eigen nermag.

Unb wie kommt es, baß bie Hagelkörner einen milchigen Gern haben? 
Unb welche Urfache hat bie ungeheure Schnelligkeit, mit ber erf-jrungs- 
gemäß berartige Wetter 31‘ehen?

Bie pntwort werben wir uns fehr leicht geben können, wenn wir 
heroorheben, baß injwifdien bie Wetterkunbe in ihren eigenen Heihen 
ben unumftößlichen Beweis für ben jufammenhang }wifchen Stern- 
fchnuppenhäufigkeit unb irbifchen Tlieberfchlägen felbft erbracht unb bamit 
ben bäuerlichen pberglauben als etwas fehr jutreffenbes erwiefen hat. 
Sie unterließ es nur bisher, bie nötigen Folgerungen aus ihren Beob
achtungstatfachen ju ziehen, jene Folgerungen, bie notwenbig }u ben pn- 
[chauungen hinführen müffen, bie Hanns Hörbiger in feiner Welteislehre 
erftmalig oertreten hat.

puch hier alfo fehen wir bas Urwiffen bes Bolkes in übereinftimmung 
mit ben Forfchungsergebniffen; bie gleiche Frftftellung werben wir nun 
auch machen müffen, wenn wir uns ben Folgen juwenben, bie ¡ene 
kosmifchen Einflüffe währenb ber Hunbstage auf bas Eeben unmittelbar 
ausüben. Babei müffen wir allerbings einen jc.traum betrachten, ber fchon 
weit in ben September, in ben Scheibing, hineinlangt: Ben Frauenbreißiger.

Frauenbreißiger — bas ift ein merkwürbiger unb heute keineswegs 
überall gebräuchlicher Tlame. Frauenbreißiger, bas ift bie jeit nom 
15. puguft bis sum 15. September. Tlirgenbs aber wirb uns Derroten, 
was biefe eigenartige, unb wenn wir nom pltweiber-Sommer abfehen, 
burchaus einmalige Beseichnung einer jahresfpanne 3u bebeuten habe.

Frauenbreißiger — bas ift alfo ein oöllig rätfelhaftes Wor . Es wirb 
keineswegs baburch oerftänblicher, baß ber Bolksglaube behauptet, jeht 
hätten 3war bie Heren befonbere Gewalt, trohbem aber fei bie gan3e 
Tlatur gerabe währenb biefer Spanne bem Wenfchen freunblid] geßnnt. 
Tlidits fei giftig, nichts oon bem, was fonft gefährlich werben kann, 
pusnehmenb günftig feien biefe Wochen 3um Einfammeln ber Heilkräuter 
unb auch 3um Hrilen oon Krankheiten.

Sh-eifatfjc Sefjagelung ber nämlitfjen [fart gebirgigen Strette in Sfeicrmart am 21. iluguff 1890.

Bas finb boch, ober es fcheinen wenigftens Binge 3U fein, bie unfer 
aufgeklärtes jeitalter bebenkenlos als pberglauben betrachtet. Trohbem 
lebt in unfern Tagen noch Wancherlei non biefen urtümlichen Bräuchen; 
benn wir erinnern uns fofort baran, baß am erften Tage bes Frauen- 
breißigets, alfo am 15. puguft, bie Kräuterweihe in ben katholifchen 
Kirchen oorgenommen wirb.(Tafel X).

Sehen wir uns nun einmal einen folctjen Weihbufchen, eine falche 
Wur3bürbe, etwas genauer an. Pleift bilbet bie wunberoolle Königske^e 
ben Wittelteil, um ben (idi alles anbere orbnet. Faft nie pflegen bie 
folgenben Pflanzen 3U fehlen: Eiebfrauenbettftroh ober Eabkraut; Boft 
ober Wohlgemut; Balbrian, F^lb-Wann-Streu, Quenbel, Eifenkraut, 
^Johanniskraut unb Hohrkalben; meift ßnb nodi oertreten: Beifuß, Win3e, 
Schafgarbe, Taufenbgulbenkraut, Eberwun, Weinraute, Wermut unb 
Hainfarn; mithin Gewächfe, bie alle in ber Bolksheilkunbe, 3um Teil auch 
heute noch in ber amtlichen Webi5in, Berwenbung finben.

Hier alfo fcheint ber oermeintliche pberglaube 5uminbeft nicht gan3 
ohne Sinn 3U fein, obfehon wir keineswegs ein3ufehen nermögen, warum 
biefe Heil- unb Borbeugemittel gerabe am 15. puguft unb nicht ebenfo gut 
am 15. Juli ober am 30. juni füllten gefammelt werben können.

Boch ba fällt uns fogleich etwas ein! Biefer 15. puguft, ber Tag, 
an bem Wariä Himmelfahrt gefeiert wirb, ift keineswegs nur ein dirift- 
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lidi-katholifdier Feiertag, fonbern hatte fctjon in fernften Phnentagen 
große Bebeutung uní) läßt fidi in ìnefer Eigenfdiaft weithin über bie Erbe 
verfolgen. "Bis in bie japanifdien Überlieferungen unb Sagen fpielt er 
hinein.

Wir gehen alfo gewiß nicht fehl, wenn wir ben 15. puguft als einen 
ganj natürlichen feiertag betrachten, als einen feiertag alfo, ben, um 
bas in unferer pusbrucksweife ju fagen, bie frühen Dorfahren aus ganj 
natürlichen Grünben fidi genötigt fahen, ju heiligen.

Die Dorausfeßungen aller natürlichen feiertage ßnb uns aber feit 
bem pugenblick geläufig, feitbem wir wiffen, baß fie immer mit ben 
Doll- unb Deumonbtagen jufammenfallen unb ju befonberen frftlid]keiten 
bann führen, wenn, wie etwa um TRitte februar, ober wie jetit um Witte 
puguft, bie kosmifchen pnwirkungen ihren Höhepunkt erreichen. Dann 
tritt eben bas ein, was wir im Begriff ber Wetteroorfühligkeit eingehenb 
betrachteten: Gefteigerte Erregung, oerminberte pufmerkfamkeit unb 
herabgefetjte Gefdßcklichkeit. Diefe Erfdieinungen führen notwenbig ju 
Unfällen, THißerfolgen, Derbrechen, ju fojialen unb politifdjen firifen; 
ferner aber auch 3U Erkrankungen unb, wo biefe beftehen, oft ju Der- 
fchlimmerungen. Die Tage um TRitte puguft ßnb alfo aus kosmifchen 
Grünben als fogenannte gefährliche Tage anjufprechen, als Tage mithin, 
oon benen man früher behauptet haben würbe, jetit hätten fieren unb 
böfe Geifter ganj befonbers kräftige Wad|t. Diefe pnßdit aber ftimmt 
genau mit bem überein, was ber oermeintlichc pberglaube, wie wir 
weiter oben fahen, in ber Tat angibt. Wir müffen alfo hier eine natür
liche Übereinftimmung bes Dolksglaubens mit ber Wirklichkeit feft- 
ftellen (pbb. 10).

Würben wir aber bie Eage bes heutigen Dollmonbes um bie puguft- 
mitte prüfen, fo würben wir aus ben uns bekannten Tatfachen ber Tren
nung oon Wonat unb TRonblauf erkennen, baß ber fragliche Dollmonb 
keineswegs mehr genau auf ben 15. fällt, wie bas noch in alten Berichten 
unb auch noch in japanifdien Überlieferungen oom 15. puguft angegeben 
wirb, an bem Dollmonb herrfchte. Darum müffen wir hier fofort eine 
grunbfätßiche pnberung eintreten laffen. Tlidit kann ber Jrauenbreißiger 
in bie Jeit oom 15. puguft bis jum 15. September fallen, fonbern muß 
oom puguft-Dollmonb bis jum September-Dollmonb gerechnet werben.

Es wirb alfo nötig fein, ben puguft-Dollmonb etwas näher ju betrachten. 
Da nun, wie wir wiffen, gerabe um Witte pugu¡. bie aud] biologifdi ftärkfte 
kosmifche pnwirkung währenb bes ganjen Jahres ju fallen pflegt unb 
ba nun, wie hier betont werben foli, biefe kosmifchen firäfte nach ber 
puguft-Witte überaus fdiroff abfallen unb nacßlaffen, fo nimmt unfer 
puguft-Dollmonb eine ganj bcfonbere Stellung ein. Haben wir früher ben 
Dachweis erbracht, baß ber Tleumonb an Gefährlichkeit ben Dollmonb 
wefentlich übertritt, fo tritt uns hier ber 'm ganjen Jahresoerlauf einjig- 

artige Jall oor pugen, baß ber puguft-Dollmonb wefentlich ,"häblid|er 
wirkt, als ber um Enbe puguft fallenbe Heumonb. Diefe Tatfadie [piegelt 
ßch überbies in einer nur für ben puguft geltenben Wonbregel. Wehrfach 
ift oorbem barauf hingewicfen worben, baß ßch bie kosmifchen Einflüße 
auf Wetter unb Eeben um bie Wonbwechfeljeiten an ben Ur-freitagen, 
alfo jwei Tage oor ben Wonbwechfeln bemerkbar machen. Infolge ber 
gewaltigen kosmifchen puguftanwirkungen gilt aber, unb ße gilt nur für 
biefen Wonat, bie folgenbe Hegel:

Die oier Tage uor bem Dollmonb unb bie oier Tage nor bem 
Heumonb ßnb in biefem Wonat ju beachten. Sinb bie Spitjen rein, fo 
kann man bis jum Dollmonb, ja bis jum Enbe bes Wonats gutes Wetter 
hoffen. Starke Taue oerkünbigen gutes Wetter, Wangel an ihnen aber 
Hiße, Gewitter unb Hegen. Sinb bie Hörner bes Wonbes trüb, fo gibt 
es Winb ober Hegen um bie Stunbe, ba ber Wonb aufgeht, fiat es aber 
geftürmt ober geregnet, fo wirb es fchön unb ber ganje Wonat bleibt 
meiftens fo.

pus fehr natürlichen Grünben war alfa ber Tag bes puguft- 
Dollmonbes ein ganj befonberer friertag. Wie alle friertage, (teilt er im 
Grunbe genommen urfprünglich eine Gefunbheitsmaßnahme bar. Wie richtig 
feine Eage war, jeigen noch heute bie Unfall-, Derbrecßen- unb Erkran- 
kungsjahlen, baju auch öie Jaßlen ber politifcßen unb fojialen Ereigniffe. 
Unfere frage alfo nach Öen Urfacßen bes friertages um Witte puguft 
ift bamit üollauf beantwortet.

Ganj hilflos ftehen wir auch nicht mehr bem Brauche gegenüber, 
ber ba uorfcßreibt, baß jeßt bie weitaus meiften Heilkräuter gefammelt 
werben folien. Wir erinnern uns, baß biefe pflanjen oorwiegenb über 
Beijftreifen gebeihen, unb baß fie Stoffe beßßen, bie ihnen gegen bie 
fdiäbigenben Strahlungen Schuß gewähren, Stoffe, bie wir als prjnei- 
mittel bejeicßnen. Sollen biefe firäfte wirklich ber Pflanje nüßen, jo 
müffen ihre Wirkungen gerabe am Tage bes puguft-Dollmonbes wegen 
bepen überragenber Gefährlichkeit auch befonbers ftark fein. Drücken wir 
bas in unferm Sinne aus, fo müßten wir fagen, ihre Heilwirkungen 
müffen ju einer befonberen Wirkfamkeit gefteigert fein. Das ift in bet 
Tat riditig unb nur aus biefem Grunbe unb keinem anbern gingen bie 
Piten baran, eben jeßt am Dollmonbtage ber Ur-puguftmitte bie betrcffen- 
ben Heilkräuter ju fammeln.

Diefe unaustilgbare Sitte ift bann non ber fiircße in ihren fiult auf
genommen worben unb hat ßch in ber firäuterweihe am 15. puguft 
mit Treue bewahrt, puf Einjelheiten biefes Brauches unb ihre urgerma- 
nifdie Herkunft hier näher einjugehen, erübrigt ßdi, ba alles Wefentlidie 
in meinem Buche „Der Herrgottswinkel" behanbelt würbe. Sooiel aber 
fehen wir auch hier bereits, baß nirgenbs ein pberglaube, wohl aber über
all noch heute giltiges phnenwiffen ju uns fpricht.
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Wenn wir bie weitere Behauptung non ber Ungiftigkeit alles fonft 
Sdiäblidien währenb bes irauenbreißigers prüfen wollen, fo richtet ßd] 
unfer Blich jwangsläufig auf bie Giftgewädife. Tlun aber finb bie Pflanzen
gifte, wie uns fchon bie Brenneffel lehrte, ebenfalls nichts anberes, als 
Schufimittel gegen bie gefteigerte elektrifdie Eeitfähigkeit. pm giftigften 
werben bie firäuter ober Sträucher alfo ebenfalls um TTlitte puguft fein. 
Biefe Tatfache fteht nun aber im Gegenfafi ju ber alten Behauptung, bie 
gerabe oon Giftloßgkeit rebet. Unb boch werben wir fogleich erkennen, baß 
hier nur eine fctjeinbare Unftimmigkeit herrfcht; benn wir erwähnten 
bereits, baß um bie puguftmitte, alfo bei Beginn bes frauenbreißigers bie 
ftärkfte kosmifche Wirkung bes Jahres herrfd]e, baß biefe aber bann 
überaus fteil unb kräftig nachließe, pier können wir nun hinjufügen, 
baß fie in ber jweiten Hälfte bes frauenbreißigers fo gut wie ganj 
fehlt, fobaß wir hier, oom puguft-Dollmonb ab gerechnet, innerhalb eines 
einjigen Ur-Wonats bie fcßroffften Gegenfähe oor uns haben, bie es im 
Bing bes Jahres überhaupt geben kann*).  Es müffen barum bie pflanjen 
um TTlitte puguft auch befonbers giftig unb in ber jweiten fjälfte bes 
frauenbreißigers, wegen ber naheju ober ganj fehlenben kosmifchen Ein
flüffe, ftark giftarm fein. Unb was ben pflanjen recht ift, bas muß auch 
allem fonftigen Eeben billig fein: Bie Giftigkeit ift überall fehr ftark 
herabgefefit.

Wir ßnb alfo ba ju einer höchft beaditlichen feftftellung ge.'ummen: 
Ber frauenbreißiger ift in feiner erften Fjälfte gefährlich unb giftig unb 
roller böfen Jaubers; er ift krankmachenb; in feiner jweiten Fjälfte aber 
ift er frei non fjerenwerk; ift giftarm unb eignet ßch befonbers gut jur 
Fjeilung oon Erkrankungen, jumal bie hochwirkfamen Fjeilhräuter jetjt 
frifch gefummelt jur Berfügung ftehen.

pllerbings bürfen biefe firäuter, bie auch hier wieber oorteilhaft 
por Sonnenaufgang eingefammelt werben, keinesfalls mit einem üblichen 
ftählernen THeffer gefchnitten, fonbern am beften mit ber fjanb gebrochen 
werben, fofern kein golbenes Weffer norhanben ift. Bas Eifen würbe 
nämlich infolge feiner gefunbheitsfchäbigenben Eigenftrahlung bie firäfte 
ber fjeilkräuter überaus minbern. Es ift ein gefährliches Wetall. Wenn 
wir heute im Gegenfatj jum Golbenen Zeitalter bes nerlorenen parabiefes 
nom Eifernen Jeitalter in ber technifcßen Gegenwart fpredien, fo liegt 
in biefem pusbruck oielleicht weit Tieferes, als wir bisher in einer ober
flächlichen Berßnnlichung ber beiben Wetalle glaubten permuten ju bürfen, 
weil hier bas eble unb fchöne, bort bas gemeine unb IDaffen liefernbe 
gemeint fcheint.

Bas alles ßnb Geheimniffe um ben frauenbreißiger, bei bem uns 
nur eines noch bunkel blieb: Ber Tlame felbft.

°) 9Ran öcrglcitße ßierju außer öer ftbö. 10 autfj öie Qöb. 6, aus roeitßer ßeruorfleßf, öaß firfj 
bie (Eròe nati; öer fluguffmitfe öem eisfreien Sri^ferinnern näßerf, öas fie im September öurtßfäßrf.

Es genügt aber, an bie urtümliche germanifche Einrichtung ber 
„Weifen frauen" ju erinnern, wie überbies an bie Stellung bes germa
nifchen Weibes in feiner Gefamtheit überhaupt, ber frauen alfo, oon 
benen Tacitus fagt: „Wan achtet ihren Bat, man horcht ihrem pusfpruch". 
Jn frauenhänben lag nicht nur bas Behüten bes häuslichen fjerbes, nicht 
nur bas Sammeln ber Fjeilkräuter, fonbern auch bie pflege bet firanken. 
Bie Germanin war ihr eigener fjausarjt. Bach allem, was wir bisher fchon 
wiffen, eignete ßch gerabe bie jweite fjälfte bes uns nun als bie Jeit 
ber frauen unb ihrer befonberen Wirkfamkeit wohloerftänblichen ftauen- 
breißigers ju hingrbenber heilkunblicher Tätigkeit. Ganj beutlich wirb 
uns biefe Tatfache aber erft bann werben, wenn wir bei bet Betrachtung 
bes in ben September, in ben Sctjeibing, fallenben pltweiberfommers 
bie näheren Borbebingungen kennenlernen werben.

fiehren wir aber jetit ju ben fjunbstagen jurück. Jhren Barnen hat 
biefe Spanne oon ber Tatfache, baß um ben 24. Juli am Ofthimmel ber 
fjunbftern aufgeht unb, wie wir fchon fahen, eine Jeit einleitet, bie im 
Bolksglauben weitgehenbe Beachtung finbet. Es traten uns ba nicht nur 
jene Wirkungen auf bas Eeben in befonbers ftarkem Waße entgegen, 
bie oom fonnenflüditigen feineis auf bie Erbe ausgeübt werben, fonbern 
auch jene folgen, bie fidi aus bem kosmifchen Grobeis unb ihrem Einfchuß 
in bie irbifche Gashülle ergeben. Sie bringen bie kataftrophalen Wetter 
heroor.

Bun nennt bas Bauernwiffen gerabe bie Gewitter aud] mit bem 
Wonbe jufammen. Eine fd]leßfd]e Bauernweisheit behauptet ba, ber nachts 
heraufkommenbe Wonb bejwinge bie Gewitter. Ein geiftlictjer Fjerr meiner 
fchleßfdien fjeimat ging biefer Bolksmeinung nach unb fanb nicht nur 
genau bas Gegenteil beftätigt, nämlich bie Tatfache, baß ßch bie Gewitter 
mit bem junchmenbem Wonbe häufen, fonbern feine Ergebniffe fanben 
allfeitig größte Beachtung unb reftlofe Juftimmung.

Bie immer regen Gegner ber Bauernweisheiten griffen biefe feft- 
ftellungen fofort auf, um an einem neuen Beifpiel bie fjaltloßgkeit bes 
„Wonbaberglaubens" ju erhärten. Sie alle merkten fo wenig wie ber 
fromme Fjerr, baß ße offene Türen einrannten. Ober, was würbe man 
fagen, wenn wir bie Unrichtigkeit ber pnßcht oon einer gefteigerten Eiebes- 
fehnfucht bei junehmenbem Wonbe baburch beweifen wollten, baß wir 
beren Badilaffen bei abnehmenbem Wonbe erakt aufjeigten? Jm Grunbe 
tat ber geiftliche fjerr nichts anberes. Bas Bolk behauptet nämlich, baß 
ber n a d] t s heraufkommenbe Wonb bie Gewitter bejwinge. Unb nachts 
kommt eben nur ber abnehmenbe Wonb herauf. Bon biefem rebet ber 
Bauer, nicht aber oom junehmenben, ber, wie jebes Eanbkinb weiß, unter 
gegebenen Umftänben oon jahlreichen Gewittern begleitet ju fein pflegt. 
Um bas ju erfahren, hätte es alfo wahrlich ber pfarrherrlid]en prbeit nicht 
heburft. Sie bewies nur aufs Beue, baß bas Urwiffen im Bed]t ift.
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Buch bie allgemeinen in ben Ernting fallenben Bauernregeln haben 
uns Bebeutfames ju fagen. So heißt es oom 10., bem Eaurenjius-Tag:

Enurenjius heiter unb gut /
Einen fchönen Fjerbft oerheißen tut.

"Regnet es aber, fo ift bie Bienenraeibe, fofern fie fidi auf fiaibe- 
flächen erftrecht, ernftlich gefährbet, weil bann bie „Spinnen gewinnen" 
unb bie Fjaibe mit ihren liehen oerwebt haben, ehe bie Bienen bei ein- 
tretenbem Gutwetter anfliegen hönnen. Bas ift nur ju felbftoerftänblich; 
benn roir erfuhren bei ber Betrachtung ber Spinnen als Wetterpropheten, 
baß fie fchön bei Regenwetter ihre Tietje ju roeben beginnen, bann, roenn 
gutes Wetter beoorfteht. Treffen bie Jmmen beim erften Sonnenfdiein 
ein, fo finben fie bereits bie fjaibe mit liehen überfät unb fangen fich. 
Ber Jmker ift ber pnficht, baß unter allen Umftänben roenigftens ber 
Worgen bes Eaurenjiustages fonnig fein müffe, ba fonft für bie fjonig- 
crnte trübe pusßditen beftehen.

Huch bes 4. puguft, bes Bominikus-Tages müffen wir gebenhen:

fjihe an Sankt Bominikus /
Ein ftrenger Winter folgen muß.

Jm allgemeinen h^’ßt es auch:

puguft pnfang heiß — 
Winter lang unb weiß.

Jubem behauptet ber Bauer, im puguft blühe ber Schnee für ben 
nächften Winter. Er meint bamit, baß 5ahlreid]e weiße fjaufenwolken im 
Ernting einen fdineereichen Winter ankünbigen. Selbftocrftänblich hat, wie 
manche Erklärer meinen, bie weiße färbe ber Wolken nicht bas Geringfte 
mit ber Sriineenorherfage ju tun. Es muß hier genügen, wenn wir barauf 
hinweifen, baß bie betreffenben puguft-Wolken unb ber Sdineereichtum 
bes Winters burch kosmifch bebingte Jufammenhänge verknüpft finb. 
Sie alle finb ja mit ber Gefamtlage bes Jahres oerbunben, befonbers 
auch mit öem Ernteausfall. Es wirb alfo gut fein, fdion hier einen 
Blick auf bie HTöglidikeiten ju werfen, bie für eine Borausfage ber Winter
witterung hauptfächlich in frage kommen, wobei wir uns immer oor 
pugen halten müffen, was ber Bauer unter einem ftrengen Winter oerfteht. 
Wir betreten bamit aber ein Gebiet, bas 31.1 ben reijoollften bes ganzen 
Bauernwiffens gehört unb oon bem wir nur einige Beifpiele berüds- 
fichtigen wollen:

fette Bögel unb Badife / 
Pfeift im Winter bie pchfe.

Jn biefem erft jum Oktober gehörenben Heim fteckt ein große Hätfel; 
benn hier wirb im Grunbe nidit mehr unb nicht weniger behauptet, als 
baß bie Bögel unb Badife fchön im Fjerbft befonbers bann fett finb, 
wenn eine lange, fehr halte unb bamit nahrungsmagere Jeit beoorfteht. 
Bie Tiere haben fidi alfo gewiffermaßen auf Borrat gemäftet. Wer aus 
biefer, an ßdi unbeftreitbaren Tatfadie nun etwa folgern wollte, bie 
Tiere müßten einen befonberen Sinn haben, ber ihnen erlaube, bie 
Großwetterlage bes beoorftehenben Winters oorher ju empfinben, um bie 
TTlöglichkeit ausjunüßen, recht reichlich ju freffen, ber würbe arg oorbei- 
raten; benn leiber wären, felbft wenn biefer Sinn beftänbe, ben pbßditen 
ber Tiere Schranken gefegt. Sie müffen fich nämlich immer nodi ber 
Wenge beffen riditen, was ihnen bie Ratur barbietet. Jhre Wohlgenährtheit 
feht alfo einen frucht- unb erntereidien Sommer Daraus.

Ein foldier gilt, wie uns bekannt, als Bereichen eines harten Winters. 
Bie folgenbe Hegel fagt basfelbe:

Biel Buchnüffe unb Eicheln /
Bann wirb ber Winter auch nidit fdimeicheln.

Badife unb Bögel ahnen alfo nichts oom pusfall bes beoorftehenben 
Winters; ihr fettpolfter ift nur eine folge reichlich oorhanbener Bohrung 
Bas Hätfel ift alfo keineswegs gelöft, fonbern nur in eine anbere Richtung 
oerfchoben: Wie kommt es, baß ein erntereicher Sommer einem ftrengen 
Winter ooranjugehen pflegt, fobaß ben Tieren ein gefteigerter Rraft- 
oorrat in form oon fett mit auf ben Weg burch bie kargen unb harten 
Wintermonate gegeben werben kann? Bas ift wirklich ein großes Geheimnis 
unb wirb uns tief in bie kosmifchen Jufammenhänge führen. Junädift 
bürfen wir barauf jurückgreifen, baß unfere bei ber Ernährung ber ßeben 
fetten unb fieben mageren Jahre gewonnenen Erfahrungen uns bereits 
wichtige puffdilüffe «ermittelten; benn wir erkannten, baß hier eine 
notwenbige irbifche folge ber kosmifchen Borgänge auf bet Sonne ßdjtbar 
wirb, eine folge, bie in bem Rhythmus bet Sonnenflechen ihre Urfache 
hat, bie ihrerfeits wieber nach öem Gang bet Großplaneten etfeheinen unb 
oor allem abhängig finb oom runb jwölf Jahre währenben Umlauf bes 
Jupiter. Water kann bie kosmifdie pbhängigkeit bes Eebens unb auch 
hürjer kaum erwiefen werben; benn bie fetten Jahre fehen immer eine 
gefteigerte gefchleditliche Erregtheit ooraus, bie, ihrerfeits wieber oon 
bem puftreten ber Sonnenflechen unb bes oon ihnen jur Erbe gelangenben 
feineifes bebingt wirb. Bas gleiche feineis aber fpielt auch in ber winter- 
lidien Witterung für bie Borbhalbhugel unferer Erbe befonbers barum 
eine fo wefentliche Holle, weil bann unfer fjeimatftern ßdi in Sonnennähe 
befinbet unb in einem oiel bichteren feineisgeftöber watet als bies in 
fommerlicher Sonnenferne bei urfprünglich gleicher Waffe bes fonnen- 

218 219



flüchtigen feineifes ber Jail fein kann, fiier alfo greift eins ins anbere 
unb non bem fdilichten Bauernwiffen werben roir 311 tiefen fragen ber 
arifchen Ur-Pftrotogie geführt. Es finb bie Sterne, bie in 
alles 5 eh i * f a l greifen.

So burdiiWig bisher gegebenen Berknüpfungen jwifchen Eeben, 
Winterwetter unb fiosmos auch ßnb, (o reichen fie boch nicht aus, um 
oon biefer Seite her alle ¡ene Weistümer burchfchaubar 3U machen, bie 
ber Bauer als Borfdiatten ber halten 3eit oerroenbet. Da heißt nämlich 
eine anbere Begeh

Je rauher bet fiafe / 
Je haltet bie Bofe.

Das will fagen: Je bidder unb ftruppiger bas feil bes fiafen im 
fjerbft, umfo haltet bet Winter. Wieberum ift hier rechtjeitig für e:nen 
entfprechenben Schuh geforgt unb auch hi« tritt barum bie frage auf, 
wie es ber fiafe, wie es bie Tlatur macht, fchon ITlonate oor ber harten 
finite TTleifter lampe mit einem geeigneten Winterpelj ju aerfehen. Es 
fei gleich gefagt: Es gibt heine, irgenbwie befriebigenbe Antwort, fofern 
wir ße nur innerhalb ber uns 3ugänglichen irbifchen Tlatur im Bereiche 
bes Greifbaren fuchen. 3nbeß bieten uns unfere rabiotechnifchen Erfahrun
gen ein Wittel, ben Jufammenhängen auf bie Spur 3u hommen. Schon 
oor Jahren hübe ich einen Sebanhen entwickelt, ber bisher nicht wiber- 
legt werben honnte. fiurj umriffen behauptet er, unfere ganje Sonnenwelt 
bilbe in ihrem Aufbau ein gerabeju wunberbares feinwerh jur Senbung 
brahtlofer Wellen, bie eine rhythmifche Anbetung je nach ber Stellung 
noi allem ber Eiroßplaneten, alfo bes Jupiter, bes Saturn, Uranus unb 
Tleptun erfahren. Baß jubem bie Geftirne auf bas Eeben einen Einfluß 
ausüben, ift uns hinlänglich behannt. Wer aber noch jweifeln lolite, ben 
müßte ber Querfchnitt jebes Baumftammes überzeugen; benn bie fich 
bietenben Jahresringe finb ein genaues pbbilb bes Jupiter-Umlaufes. Ein 
Umlauf biefes Geftirns bauert runb elf Jahre unb biefe elf Jahre laffen 
(ich mühelos aus iebem Querfchnitt ablefen (Tafel VIII). Biefe aber non 
uns bisher nur hinßditlich ber Eiebeserregung, ber Wetter- unb ber Ernte
lage betrachtete Abhängigkeit läßt fich nun auch im Bejug auf bie kos- 
mifchen brahtlofen Wellen juminbeft im Berhalten, alfo in ben Antworten 
bes Eebens auf biefe Einwirkungen, erkennen. TTlerkwürbigerweife hat 
nämlich niemanb bisher bie non beutfehen W'Jenfchaftlern nachgewiefene 
Tatfache berückßchtigt, baß ielle tragenòe Tiere je nach ber Beeinfluffung 
burch entfptechenbe brahtlofe Wellen bie Bictjte ihres JJeljes merklich oer- 
änbern.

ITlit biefer feftftellung gewinnt aber unfere Borausfehung hinfichtlich 
bes finfenfelles an Bebeutung. Es jeigt ßch eben, baß nicht nur frucht- 
barkeits- unb Wetterabhängigkeiten beftehen, fonbern auch Erfcheinungen, 

bie ohne unfere Kenntnis ber biologifchen Wirkung brahtlofer Wellen 
gänjlich rätfelhaft wären*).

Jwar macht uns biefe Einficht nicht glücklicher. 3m Grunbe genommen 
ift es fehr gleichgültig, ob es ßch fo ober ähnlich oerhält; Diel wichtiger 
ift bie Tatfadie, baß in alten Begeln oerläßliche Wittel jur Borher- 
beftimmung ber winterlichen Wetterlage gegeben ßnb. TTlit bem fjinweis 
auf jwei weitere Hegeln wollen wir oorerft bie Borjeichen ber kalten 
Jahresjeit oerlaffen:

Blühen im Ernting Frühlingsblumen / 
Soll gelinber Winter kummen.

Als letzte Dorherfagemöglichkeit fei bie fiönigskerje erwähnt, beren 
Blumen noch heute auf bem Eanbe einen hochgefdiätiten Tee gegen fiuften 
unb Brufterkrankungen liefern. Stehen nämlich bie Blüten tief am Stengel 
fo wirb fdion frühjeitig Schnee fallen; folgen auf biefe unterften Blüten
reihe wieber niele Blätter, fo wirb nach bem erften Schneefall eine längere 
fehneefreie Jeit kommen; ftehen jebodi bie Blüten nahe ber Spitze bes 
Stengels, bann wirb es erft im Tlachwir.ter fchneien.

Bamit wollen wir ben Ernting oerlaffen. Eangfam unb mählich hat bie 
Auguftwärme nadigelaffen, Gewitter- unb fiagelkataftrophen ebben ab, 
bie Erbe jieht auf ihrer Bahn um bie Sonne nun in bas eisarme ober 
eisfreie Innere bes Eisfdileier-Trichters unb bringt bie erquickenb klaren 
Borherbfttage bes Scheibing.

3n biefem Wonat oerläßt uns mit ber Tag- unb Tiachtgleiche am 23. 
ber Sommer. Er f di e i b e t, um bem fierbft piati ju machen, fieute wirb 
biefer Tag kaum noch beachtet, währenb er einft, als unfere Ahnen nod] 
enger mit ber Hatur oerbunben waren, eine fogar amtliche Bebeutung 
befaß. Am 23. Scheibing würbe nämlich bas Alchen ber Gewichte nur
genommen, ba ßch in biefer Jeit jwifchen Erbe unb Sonne bie Schwer
kräfte in einer form bie Waage halten, bie nur nodi in ber frühlings-Tag- 
unb Hachtgleiche ein Gegenbeifpiel finbet. Ju allen anbern Jeiten änbern 
ßch an allen Erborten bereits innerhalb weniger Stunben bie Schwere
wirkungen in einem weit höheren Waße als bies in ben Gleichentagen 
öer fall ift. Bie Alten taten alfo fehr richtig baran, biefe kosmifchen Be
einträchtigungen ber Gewichte in Bechnung ju ftellen.

Würben wir aber ber Weinung fein, in alten Jeiten könnten boch der
artige Feinheiten gar keine Bolle gefpielt haben, fo wäre bas ein Irrtum. 
Jn norgefdiiditlidien funben würben nämlich Golbperlen entdeckt, bie un
gemein gleichmäßig gearbeitet waren unb non benen jehn Stück bas 6e- 
roidit oon genau einer Unje haben, fo baß jebe her perlen genau 
3,110 Gramm wiegt.

' J001 ijicr ei»flp^0pne ©)co ivüröe and) 311 einer ©entuno öcö frütjer erwählten ©er- 
1 “C"8 «iebifce füfjren.
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■Derartige heute kaum beachtete Tatfachen jeigen uns immer wieher 
ben hohen Stani) her frühen Doroäter, beren Weistümer auch in aller Ju- 
kunft ihre Bebeutung nicht werben nerlieren hönnen, [o lange bie Erbe 
unter ben gegenwärtig kosmifchen Derhältniffen ihren Weg geht.

Jm Hing bes Jahres befinben wir uns nun in einer Spanne, bie in
folge ber in ber fiauptfache beenbeten Ernte es notwenbig macht, hinßcht- 
lich ber allgemeinen fierbft-, aber auch ber Winterwitterung Ruffcßluß ju 
erhalten. TDählich uerfchwinbet auch ber "Blumenflor.

für bie "Bienen wirb bie Weibe immer ärmer unb fie beginnen all
mählich bie Dorbereitungen für bie kalte Jeit ju treffen. "Rus ihren TTlaß- 
nahmen oermögen wir wieberum unfere Schlüffe ju jiehen: Je nact|bem 
bie Jmmen nämlich bie Fluglöcher ihrer Behaufungen in geringerem ober 
weiterem Rusmaße mit Wachs oerhleinern, um fo milber ober härter wirb 
bie kalte Jeit ausfallen.

Diefe uralte Dolksanßcht ift nun oor einigen Jahren oon ber ftaat- 
lichen forfchungsftätte für Bienenkunbe in Celle in fjannooer als unju- 
uerläffig bejeichnet worben. Unb bas Seltfame ift, für bie bortigen Bienen 
mit Hecht. Das klingt merhwürbig unb boch trifft es ju; üb’rrafchenber- 
weife aber ohne, wie man in Celle meinte, bie bäuerlichen Behauptungen 
ju entkräften.

Des Hätfels Eöfung liegt in ben faft oergeffenen Bebingungen, bie er
füllt fein müffen, um ben Jmmen ein naturgemäßes Dafein ju ermöglichen. 
Sie gehören nämlich in bie Heihe jener Tiere, bie, wie fiahe, Rmeifc ober 
GiftfdRange fich baburch ausjeichnen, baß fie ihr beftes Fortkommen nur 
an Orten finben, an benen bie Wünfchelrute Rusfcßläge gibt. Ruf bem 
Eanbe ßnb biefe plätje äußerlich meift burch üppiges Dorhanbenfein uon 
Brenneffei, Schafgarbe, Quenbel ober ähnlichen Heilkräutern ju erhennen. 
Es ift baher auch nicht oerwunberlich, baß bie Bienen beim Schwärmen 
ßch ausnahmslos bort jur Traube anfeßen, wo bas magifche Heis fdjlägt.

Werben bie Bienenwohnungen nun gemäß bet Dorliebe ihrer Ein
wohner an piätjen aufgeftellt, bie ßch im Bereiche oon Beijftreifen befin
ben, fo nehmen bie Tiere an Stechluft jwar bebeutenb ju, fammela inbeß 
höhere fionigmengen unb fcheinen audi gefünber ju bleiben. Ju allebem 
werben auch ihre winterkünbenben ITlaßnahmen oöllig oerläßlich. Sinb ße 
ben rutenbewegenben Kräften nicht ausgefetit, fo wirb ihr Wefen fünfter, 
bie Fjonigausbeute ßnht unb bie Winteroorjeichen werben unjunerläß- 
lich. fraglos läßt audi ber Spürßnn ber Jmme bann nach, wenn bie ihnen 
juträglidien Umweltbebingungen aus Unkenntnis burch ben ITlenfchen 
nicht oerwirklicht werben, wie bas in Celle ber fall war.

Dun wäre es aber gänjlich oerkehrt, wollte ber Jmker feine Bienen- 
jäune ohne weitere Buchprüfung bort errichten, wo Brenneffei ober Schaf
garbe wachfen ober wo ein Hutengänger eine entfpredienbe Strahlungs
linie nadigewiefen hat- Döllig irrtümlich unb gefährlich wäre es alfo, wie 

bas einige Bienenwirte getan haben, aus ber Strahlenfreunb|d|aft ber 
Jmmen ben Schluß ju jiehen, bie Bienenwohnungen feien am beften auf 
fireujungsftellen jweier Beijftreifen ju [teilen. Erkranken bann bie Tiere 
ober wirb bie Ernte ju einer Enttäufdiung, bann ift felbftrebcnb ber Huten
gänger fctjulb, ber behauptete, bie Bienen feien Beijftreifenliebhaber. Un- 
oerjüglict] werben bann bie Jmmenwohnungen wieber an unbeftrahlte 
plätie jurückoerbracht.

Das eine ift nun fo falfch wie bas anbere. Es wirb nämlich außer 
acht gelaffen, baß Beijftreifen unb Beijftreifen keineswegs basfelbe ift, 
fonbern baß beren Wirkungen oon unterfdiieblidifter Stärke fein können. 
Es bürfen alfo weber ñreujungsftellen noch fehr ftark ftrahlenbe Heij- 
ftreifen ausgefucht werben.

Die Trennung bes TTlenfdien oon ber heimatlichen Datur hat es mit 
ßch gebracht, baß bisher Jmker unb Hutengänger bei gewiffen Erfchei- 
nungen oöllig hilflos waren. Ein mehrftödiiges Bienenhaus war auf Rn- 
raten eines Hutners über einer Strahlungslinie errichtet worben. Die Be
wohner ber oberen Stockwerke waren gcfunb, trugen reichlich ein unt) 
lieferten mehr Honig als unbeftrahlt ftehenbe. Rile Bewohner waren äußerft 
ftediluftig. Die Jmmen bes unteren Stockwerkes aber erkrankten. Es 
war offenßditlich, baß biefe Dölker gefdiäbigt waren. Das fehlen bem 
Bienenwirt unb bem Hutner höchft rätfelhaft; benn bei ber Durdibringungs- 
kraft ber Erbftrahlen war nicht einjufehen, warum bie ju unterft ftehenben 
Dölker erkrankten, bie barüber wohnenben aber gefunb bleiben fällten.

Wieber war eine grunbfätilidie Tatfadie überfehen worben; man hatte 
unberüdißchtigt gelaffen, baß bas Bienengift, in ber Giftbrüfe ebenfo wie 
im Fjonig, in gewiffen Grenjen ein Schutzmittel gegen bie Strahlen, alfo 
ein Rbfdiiimmittel ift. Die Beftrahlung bes fraglichen Bienenhaufes war 
nun berart ftark, baß bie Bewohner bes unteren Stockwerkes trotj ihres 
Schutzmittels noch gefdiäbigt würben, baß biefe Tiere aber jufammen mit 
bem im Honig aufgefpeicherten Bienengift bie fdiäblidien Erbftrahlen 
wenigftens foweit abbroffelten, baß bie barüber wohnenben Dölker keine 
Beeinträchtigungen mehr erfuhren. Es wirb alfo eine Rufgabe bet beutfdien 
Bienenzüchter fein, jene Strahlungsftärke feftjuftellen, bie für bie einjelnen 
in Deutfchlanb oerwenbeten Bienenraffen jeweils juträglidi ift.

Befäßen wir noch allgemein hinreichend alten Dlifchwalb, fo wäre es 
gar nicht fdiwer, bie hier nötigen feftftellungen ju treffen. Es bliebe nur 
nötig, in berartigen Walbgebieten Bienenftöcke fchwärmen ju laßen. Dann 
würben bie jungen Dölker aller Dorausßdit nach entfpredienbe fjohlräume 
in Bäumen bejiehen unb hier ihren neuen Bienenftaat aufbauen. Dun muß 
man aber wiffen, baß in folchem TTlifchwalbe bie Baumhöhlen in über- 
wiegenber Jahl nur bort entftehen, wo ßch Bäume im Bereiche non Heij- 
ftreifen befinben. Höhlungen ßnb alfo folgen ber Strahlen-Sdiäbigung. 
Da nun bie Jmmen unter allen Umftänben in ber freien Datur non felbft 
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ein bezahltes Reim mahlen mürben, fo bürften ße nur jene Höhlungen 
annehmen, bie im Bereiche ihnen juträglicher Strahlungsftärke liegen. 
"Durch Dergleichsnerfuche könnte bann ber erfahrene "Rutengänger bie 
Strahlungsftärke unfchmer feftftellen. pus [einen Ergebniffen märe alfo 
leicht ju erkennen, welche Bebingungen bie Immen an ihre Wohnungen 
[teilen. Biefer Rinroeis mürbe nicht abfichtslos gebracht; benn er mirb 
eines Tages praktifche folgen nach [ich jich^n. Bank bet natürlichen 
HJalbmirtfchaft, bie heute roieber betrieben mirb, müffen bie Riefern- 
bataillone unferer langmeiligen forfte oon neuem bem gefunben TTlifct)- 
roalb piah machen. Rier roerben fich öann immer roieber Bäume finben, 
bieHnfolge ihrer Stellung innerhalb oon Strahlungslinien junächft faul- 

_ [teilen unb fpäter Höhlungen aufroeifen. Unaufhaltfam würbe bie hiev ein- 
fetienbe Bernichtung bei bem betreffenben Baum fortfchreiten, fofern nicht 
roilbe Bienen roieber eingebürgert roerben; benn, roie roir bei unterem 
mehrwöchigen Bienenhaus fahen, hat bie Jmme, bejiehungsroeife bas 
Jmmenoolk, bie fähigkeit, bie fchäbigenben Strahlungen ju befeitigen. 
puf biefe Weife beroahren bie Bienen ben erkrankten Baum oor weiterem 
Berfall.

puch hi^ alfo greift im pblauf ber Tlatur ein Bing ins anbere unb 
5eigt uns immer oon neuem, roie unenblich roeife alles eingerichtet ift unb 
roie roenig wir ber Runftmittel bann bebürfen, roenn roir roieber ju ben 
Schätzen unferer Heimat jurückkehren.

ju ihnen gehören, rooran roir nun nicht mehr jroeifeln, audi bie 
Bauernregeln an [ich. pber gerabe ber Sdieibing liefert uns nun ein 
roeiteres Beifpiel, roie unftatthaft es ift, biefe Regeln, fo roie fie heute 
oerbreitet finb, urteilslos ju übernehmen:

Wie ber Rirfch um pegibi (1. 9.) in bie Brunft tritt /
So tritt er nach oier Wochen roieber heraus.

Biefe Regel fagt mithin, bas am 1. Scheibing herrfchenbe Wetter 
roieberhole fidi um bie jeit bes 1. Oktober, alfo bes erften Gilbharb. 
Wenige jahre Beobachtung aber lehren, baß biefe Behauptung oöllig 
unjutreffenb ift. Es ift junächft auch garnicht einjufehen, roie biefe pnßcht 
juftanbe kommen konnte. Bleiben roir im Rahmen unferer natürlichen 
Prüfungsmöglichkeiten, fo können roir eigentlich nur mit einer Radi- 
forfchung einfetun, bie ben Rirfch betrifft. Ba aber roirb uns fofort jeber 
Waibmann ju belehren nermögen; benn im Bereiche unferer bäuerlichen 
Gebiete beginnt bet Hirfdi mit feiner Eiebesroerbung erft um Witte 
September unb beenbet ße nicht erft nadi oier, fonbern bereits nach brei 
Wochen. Bamit haben roir einen greifbaren pntjalt in Ränben, ber um fo 
roertooller ift, als ber heute als Rreujerhöhungs-Tag bezeichnete 14. Schei
bing im beutfehen Bauernbereich ba unb bort noch als „plt-pegibi" be
zeichnet roirb. Bon biefem Tage nun behauptet eine Regel:

Wenn es auf plt-pegibi näßt / 
Ber Rerbft fich gerne bürr anläßt.

Bamit aber wären wir auch hinßditlich ber Wetterprophetie unfrer 
Rirfdiregel ja bem geraben Gegenteil gekommen; benn nach ber erftgenannten 
Behauptung follte ja bet Rirfch aus ber Brunft ebenfo herauskommen, roie 
er in ße eintritt, roährenb bie plt-pegibi-Regel baoon fpricht, baß ber 
Rerbft fidi gern bann bürr anläßt, alfo trocken ift, roenn ber 14. Scheibing 
naß ausfällt.

Baß roir trohbem auf bem rechten Wege ßnb, jeigt uns nun eine 
weitere, wenn auch heute nur roenig oerbreitete Regel:

Geht ber Rirfdi trocken auf bie Brunft / fo geht er naß herunter; 
Geht er naß hinauf / fo geht er trocken ab.

Bamit aber ift genau bas gleiche gefagt, roas in ber Regel oom 
14. Scheibing behauptet roirb.

Bie niditftimmenbe erfte pnßcht bürfte in bet Weife juftanbe 
gekommen fein, baß ein gelehrter Stäbter nach bet fialenberreform bie 
letztgenannte Regel nach eigenem Ermeffen abänberte, ße alfo ben neuen 
Berhältniffen anjupaffen oerfuchte, eine pbficht, bie oöllig mißlang.

Rier follte uns biefe Regel nur jeigen, roelchen Unßnn unfere Samm
lungen ber Bauernregeln bann enthalten können, roenn es ßch um Binge 
hanbelt, bie nicht mit einem Blidi überfchaubar finb. Wieber muß alfo 
betont roerben, roie recht bie forfdiung hatte, wenn fie bas Urroiffen, roie 
es heute oorliegt, mit größtem Wißtrauen betrachtete. Ein fchroerroiegen- 
ber fehler aber roar es, baß ße trotz öer ihr jur Bcrfügung ftehenben 
umfaffenben Wöglichkeiten nicht felbft bie fehler aufbeckte, fonbern etroas 
ooreilig als pbcrglaube oerurteilte, roas in Wahrheit Weistum ift.

Wichtig bleibt bei allebem aber bie Tatfache, baß felbft bie falfchen 
Regeln fid] mit gerabeju ftaunensroertcr Beharrlichkeit im Bauernwiffen 
erhalten haben. Wir erkennen nämlich, mie roir bas fchon beim freitags- 
pbcrglauben fallen, baß ber entrourjelte Gegenroartsmenfch bie oermeint- 
lidien Weistümer urteilslos oererbt unb fehen mit aller Klarheit, roie 
richtig ber phnenbrauch roar, alles Weistum aus ber Quelle 
her puserroä hiten ju [peifen unb oon hier aus bie 
l e b e n s ro e f e n 11 i eh e n Eeitreg ein für bas Wohl bes 
Bolkes unb bas Tun öes Einjelnen ju oermitteln. In 
allebem ankert aber noch eine roeitere tiefe Erkenntnis. Rein Bauer pflegt 
öie alten Regeln feinen Tlachkommen auf bem Wege über bie Schrift, 
fonbern münblich ju übermachen. Richt her erroachfene Sohn ober bie 
erroadifene Tochter roerben in befonberer form mit ben Phnenroeisheiten 
oertraut gemacht, fonbern abfichtslos prägt ßch oon ber jüngften jugenb 
an jebe Regel öem Tlachrouchs burch Hören unb Erleben nadib rück lieh ft ein.
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■Derartige Hegeln roerben niemals im Ceben roieber nergeffen; fie finb 511 
einem Beftanbteil bes Wefens geroorben, bas in ber heimatlichen Erbe 
nerrourselt ift.

fjier alfo müffen roir einfehen! Es geht nicht an, burch pusroenbig- 
lernen biefes Bermächtnis ber Jugenb non THorgen ju übermitteln. Ummer 
muß bas Erlebnis fjanb in fjanb mit bem Urroiffen gehen. Es muß Beftanb- 
teil fein einer Fjeimatkunbe, bie erroanbert roerben roill, bie mit Spaten 
unb pct, mit fjadie unb Bechen unb Pflug oom Erlebnis ausgeht unb 
■Rücklicht nimmt auf bie Seelenhaltung bes Einzelnen. Tlur bie Seelen
haltung, bie in ber Einorbnung in bie Tlatur ihr innerftes müffen fühlt, 
ift fähig, nicht nur wahrer Hüter unb Beroahrer bet Urroeisheiten, fonbern 
auch iortjeuger ju fein. Wichtige Wege eröffnen fich alfo hier ber Jugenb- 
bilbung im Sinne ber Rückführung su Blut unb Boben, in jenem Sinne, 
ben roir früher ausführlicher barlegten.

Kein Kinb roirb es oergeffen können, roenn es roährenb bes fonnen- 
klaren Septembers Bernitter erlebt unb nun oon ben piten erfährt, biefe 
Wettererfcheinung fei ein roichtiges Bereichen für bie Witterung bes 
Winters. Gznoitter im September /

Beuten auf Schnee im Besember.
Unb non Besember bis Wärj / 
Ba fällt er ber Gans auf ben Sters.

Ba horcht bie Jugenb auf; benn welche freuben knüpfen fidi für fie 
an einen fchneereichen Winter. Unb tritt er bann ein, wirb jeber fich her 
Gewittererfdieinungen im Scheibing erinnern, ähnlich liegen bie Binge bei 
folgenber Hegel, beren Berläßlichkeit uns ohne weiteres überfchaubar ift:

Biel Eicheln im September — 
Biel Schnee im Besember.

Selbft bie Behauptung:

pltroeiberfommer — fdiöner Fjerbft

ift für bie Jugenb erlebnismäßig non größter Bebeutung. Jiehen nämlich 
bie glifiernben weißen fäben in großer Jahl burdi bie glasklare Euft, 
bann ftehen bie taufenbfachen freuben beoor, bie in Obfternte unb Weinlefe, 
im Kartoffelfeuer unb ben üielgeftaltigen hrtoftlichen Spielen su unurt- 
geßlidien Einbrüdien für bas ganse Eeben werben. Ber Erwadifene aber 
weiß, baß biefes Borseichen ihm wieberum bie Wöglidikeit gibt, feine 
pnorbnungen für bie kommenben Wochen reditseitig unb finngemäß su 
treffen. Er bleibt alfo hier reichlich im äußerlichen ftecken, ba ihm alle 
Kenntnis über ben tieferen Sinn bes pltroeiberfommers abhanben ge
kommen ift. Gewiß oerfolgt auch er mit freube bie langen fäben, auf 

benen im September gewiffe Spinnen burdi bie fjerbfttage 5U fegetn pflegen: 
pltweiberfommer sieht übers Eanb.

Hiemanb ahnt, baß in biefem Worte in alter Borseit tiefe Hatur- 
kenntniffe unferer Borfahren wieber su einer Wöglidikeit harmonifehen 
Eebens genügt würben. Ein Geheimnis verbirgt ßch alfo hier, beffen Ent- 
fchleierung nur bann gelingt, wenn wir neben ber Welteislehre fianns 
Fjörbigers ben Sdiati ber Bolksweistümer heransiehen, wie roir ihn noch 
befonbers rein in ber Eüneburger fjaibe finben.

Bort fpricht man nicht oom pltroeiberfommer, fonbern oom 
Hlettenfommer ober ben Sommermetten, Fjieraus ift bann fälfchlidi 
Wäbchenfommer ober fogar mebjefornrner geroorben, ein Wort, bas auf 
fjodibeutfdi „Jiegenfommer" (plattbcutfch: TTlebje = Jiege) bebeuten roürbe, 
inbeffen ebenfalls abwegig ift, weil bie Beseichnung Sommermetten noch 
recht klar ihren Urfprung erkennen läßt.

Wetten heißt nidits anberes als Hörnen, bie Weffenben, bie Ju- 
meffenben, mettena, unb geht auf bie germanifche, fehr tiefe unb erft heute 
in ihren natürlichen Grünben wieber erkennbare Einfitht surück, bie Hörnen, 
bie Sdiickfalsgöttinnen, bie am Eos bes Eebens orbnen unb weben, es 
Sumeffen unb suteilen, befänben fidi in ber Euft ober auch 
im Waffer bes Erbbobens, wohin fie mit langen 
bürren prmen befonbers bie Kinber hinabjujicti^n 
t r a di t e n.

Wenn non Seiten ber fachforfchung betont wirb, eine falche Beutung 
fei für ben beutfdien Besirk nicht angängig, weil hier bie mythologi|dien 
Borausfetiungen fehlen, bie etroa für Skanbinaoien gegeben feien, fo 
muß hier mit allem Hadibruck folgenbes betont werben: Bie Urroeistümer 
haben nie fjalt nor politifdien Eanbesgrensen gemacht unb können niemals 
in ihren Urgrünben aus ben Wythen ber Bölker erfdiloffen, suminbeft nicht 
ous ben Borftellungen ber Wythologie „erklärt" roerben; benn bas, roas 
roir heute als Wythologie beseichnen, ift im Wefentlichen eine uerbrämte 
ober gar mißoerftanbene, fehr oft fogar oerfälfchte Wiebergabe bes eigent
lichen urtümlichen unb echten Phnenroeistums.

Hidit bas Urroiffen ftammt aus bem Wythos, fonbern ber Wythos ift 
ein Überleitungs-suroeilen unb gar nicht feiten aber ein Berfalls-Ergebnis, 
aus jener Jeit, ba bie im Geheimroiffen gehüteten Weistümer su groben 
iauftrcgeln mehr äußerlicher Hatur rourben.

Wenn roir alfo im beutfdien Weistum etroas fänben, bas junächft su 
beuten uns unmöglich wäre, unb roenn roir bann etroa in ber erftaunlidien 
Kultur ber Polynefier ober jener ber alten Koreaner etroas ähnliches ent- 
bedien, bas eine Beutung suläßt, unb auf biefem Wege auch bie germanifche 
Behauptung burdifiditig macht, fo finb roir nidit nur berechtigt, fonbern 
meift fogar oerpflichtet, bas beutfdie, bas polynefifdie unb bas koreanifche 
Urroiffen auf ein unb biefelbe Wurzel surücksuführen; benn es befteht bie 
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grunòlegcnùe Tatfache, öaß alles Weistum, roeil es fiultur ift unb bamit 
bas leben erleichtert, fidi mit unbeirrbarer Tlotroenbigheit über Eanb unb 
TTleer runb um ben Erbball uerbreiten muß. fiultur gewinnt mühelos 
Anhänger, weil ße begeiftert, bezaubert unb überjeugt; jioilifation aber ift 
nur auf bem Wege über bie TTlacht, fei es bie bes Schwertes ober bie ber 
Wirtfdiaft, ift alfo nur jwangsweife ober burch Verführung ju Derbreiten.

Wir halten uns beswegen burchaus berechtigt, bie Silbe metten in 
Wettenfommer oon mettena, ber Sdjickfalsgöttin, ber Tlorne, abjuleiten. 
Wir würben inbeffen einen fehler begehen, in biefen Tlornen nun irgenb 
welche Wefen fehen ju wollen, fiier ift bisher ber gleidie Jrrtum unter
laufen, ber unfere Dolkskunbe oerhinberte, in Geiftern, Dämonen unb 
fieren leiber auch bei ber Kenntnis ber älteften „Göttergeftalten" ben un- 
tnblich reichen, umfaffenben Sinn alten Brauchtums ju erkennen. Buch bie 
„urgermanifchen Götter" ebenfo wie bie Dornen waren nur möchte, Sinn- 
bilber ber oorwiegenb kosmifchen Einflüffe, benen man fid] in anbetenber 
Ehrfurcht näherte, um ihrem Wefen, etwa im Gang bes Jahres, im Ge
witter, in Ebbe unb flut, gerecht ju werben unb ein harmonifdies Dafein 
führen ju hönnen; ben „Göttern" bie alfo fymbolißert, bie burch ergriffene 
Seelen uerklärt würben, beren Eigentliches inbeffen geheimnisnoll blieb.

Wir Rinber eines auf bas Äußerliche gerichteten Jeitalters, in ber 
Sucht ju erklären unb bem Wahne lebenb, es ju oermögen, fetten für all 
bas Worte, ohne auch nur im minbeften bem Eigentlichen nähergeb. minen 
ju fein. Wir fpredien alfo in folchen fällen oon Wettereinflüffen auf bas 

"Eeben, oon Wetterfühligkeit unb Wetteroorfühligkeit, oon kosmifchen 
Strahlen unb lebenbigen Schwingungen, uon Elektrizität ober oon Sdiwer- 
hraft, haben alfo Erfcheinungen mit Damen bejeichnet, beren Wefen wir 
ebenfo wenig nerftehen, wie unfere Doroäter, welche bie oon oben, aus 
ber Euft, ober oon unten, aus bem Boben, ju gewiffen feiten bas Eeben 
befonbers beeinfluffenben firäfte im Sinnbilb ber Dornen jufammenfaßten.

Durchfchauen wir auf biefe Weife ben Sinngehalt bes Wortes Wetten, 
ber über Wäbdien unb bie weißen Spinnfäben unb ihrer Dolkscntfprediung, 
ber weißen fiaare, innerhalb ber Jahrhunberte ju ber Bejeichnung „altes 
Wäbchen" ober „alte Weiber" geführt haben bürfte, fo wirb boch ein 
Dolles Begreifen erft bann erjielt, wenn wir auch bas Wort „Sommer" 
in pltweiberfommer etwas genauer betrachten.

fiier ift fidi er ehebem gar nicht ber Sommer gemeint, fonbern auch 
in biefem falle würbe ein altes Wort, „fame1. ", bas Schleppe bebeutet, 
in Sommer gewanbelt Sommermetten ober Wettenfommer will alfo fooiel 
befagen wie „Schleppe ber Schickfalsgöttin".

Wiffen wir nun um bas Symbolhafte folrtjer Bejeidinungen, halten 
wir uns immer oor Augen, baß wir mit fiilfe ber fieliobiologie, alfo mit 
fiilfe ber Eehre oon ber kosmifdien Bebingtheit alles Eebens unb feiner 
Äußerungen, ohne bie eben berührten fufammenhänge ju beachten, für bie 

Wonate puguft unb September höchft eigenartige feftftellungen im Bereiche 
bes frauenbreißigers machten, bann ift es nicht fchwer, bas Bätfel ju 
löfen, ben Wefenskcrn bes Dornenfinnbilbes herausjufchälen; benn fofort 
ift uns gegenwärtig, baß bem pltweiberfommer bie ftärkfte Erregungsjeit 
bes Eebens in ber jweiten pugufthälfte Dorausgeht, ber wir eingehenb 
gebaditen. fiier greift bie kosmifdie firaft mit harten fiänben in bas 
Sdiickfal einer naturentfrembeten jeit. Es ift bie große firifenftimmung, 
bie mit bem frauenbreißiger anhebt, um in beffen jweiter fjälfte etwa mit 
Beginn bes Scheibings abjuklingen unb in ein Dafein ungeftörten, harmo- 
nifdien Gefchehens ju oerftrömen (pbb. 10).

Das haben bie frühen längft erkannt. Unb ergriffen, wie fie non ber 
unerforfchlichen göttlichen Datur waren, bannten ße bas Unbegreifliche 
unb bod] alljährlich fidi Wieberholenbe in ein Sinnbilb: Die Schleppe, 
berletitefileibfaumbesDornengewanbes,besSdiick- 
[als, j i e h t über bie heimatlichen Eanbe. Es tritt eine 
natürliche Buhe ein, ber fonnige fierbft beginnt, friebe, Stille, Ausgleich — 
bie erquickcnbe jeit nach ber Unruhe bes puguft; bie jeit, nach einer 
Spanne, in ber bie Dorne aus ben Eüften, oon oben, aus bem fiosmos 
ebenfo in bas Dafein bes Wenfchen griff, wie bie Erbftrahlen aus ber 
Tiefe bes Bebens mit bürren, unfichtbaren prmen nach bem empfinblidiften, 
nach bem erfahrungsgemäß burch bie Beijftreifen am leichteften ju fchäbi- 
genben Eeben, nach bem Eeben ber fiinber langen.

Es ift bie feit, in ber bie germanifdie frau bie oon ihr gefammelten 
heilbringenben firäuter befonbers forgfältig oerwahrt, um bie jetit auf- 
tretenben Erkrankungen in ber folgenben Buhejeit bes pltweiberfommers 
mit einem Erfolge ju nerwenben, beffen Dorausfetiungen im Hing bes 
Jahres kaum je günftiger ßnb, als nun, ba ber fileibfaum ber Dorne in 
ber ferne oerfdiwinbet.

Wo bleiben ba bie kulturlofcn fiorben, als bie mon unfere Boroäter 
hinjuftellen beliebte? Gewiß hatten ße keine Dorftellung uon fonnen- 
elektrifchen, bas Eeben erregenben Wirkungen, pber ße beobaditeten fcharf 
unb feilten bann für bie barauffolgcnbe jeit bet Buhe, für biefe ftille, 
bas Eeben hräftigenbe Spanne ben wunberreichcn Damen Sommermetten.

Diefes Wiffen um bas Wefenhafte bes frühhcrbfllidien Gefchehens war 
ben piten lebenswichtig. Daß ße es auch in rein praktifdier fiinßcht nütiten, 
liegt nur unb burchaus in ihrer religiöfen Seelenhaltung; benn bet eble 
Wunfd], immer unb immer wieber willig, mit ber mütterlichen Datur in 
Gieichklang ju leben, bas tönenbe Eieb bes heimatlichen Eanbes auf bet 
fiarfe bes Empfinbens unb Tuns mitjufpielcn, ben jeiten ber natürlidien 
Erregung wiffenb ju begegnen ober bie Wochen geiftiger unb körperlidier 
Ausgeglichenheit ju nufien, mithin ber „göttlichen" Wacht ju folgen — 
bas war ber Sinn ihres Dafeins, bas nicht planlos, wie wir, in ben 
Tag hineinlebte, fonbern in immerwährenber Bückoerbinbung jum fiosmos, 
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jum Welthintergrunbe, ber Weltfeele, mithin in religiöfem Derhalten 
geöffnet unb roach war. Diefes leben, bas bie Tlatur in firaut unb Baum 
unb Winb unb Wolke, im Häufchen ber Branbung, im Huf ber Tiere, im 
Gleißen unb feuchten unb im Gtanb ber Sterne bannte unb an alles bie 
einzig wefentlidie frage richtete: Was fagft bu mir?, biefes Ceben roar 
uollkommen, seugte barum fiultur unb roar im tiefften Gefühle religiös.

Was fagft bu mir? Dichten roir biefe frage an bas Ceben unferer 
Bhnen, bann klingt es roarnenb unb befchroörenb jurück: „3 h r roar et 
auf falfchem Wege! Blättert im einigen Buche ber 
Tlatur, in jener Heiligen Schrift, bie in Wahrheit 
ohne fehl unb label Gottes Wort künbet, unb lebt 
banach; bann roerbet ihr richtig leben, wie unfer 
Weistum euch lehrt."

Hier bas erkennt, unb bereit ift, mitjuhelfen, bas Dafein wieber 
natürlich unb bamit harmonifch ju geftalten, ber ift ein Deutfcher unb führt 
biefen Damen in Ehren, ber heroorging aus ber Gefolgfctjaft ber Tuather, 
eben berjenigen, bie Deutfcfje, mithin fiinber Gottes, fiinber ber Datur 
hießen*).  Erft wer hier begreift, erkennt, welch ebles Erbe ung bie Phnen 
hinterließen, ein Dermächtnis, beffen Wieberentbeckung ben uerfdiütteten 
Weg aon neuem gangbar macht, ben Weg, ben jeber Einjelne für [ich unb 
nur für fidi fdbft roieberjufinben uermag...

Bis weit in ben Oktober hinein kann biefe kosmifd] ruhige, erq • <chenbe 
Fjerbftjeit bauern. Trotjbem mag währenb biefer Spanne auch bann unb 
wann ein Degcnfdiauer niebergehen ober auch noch ein Gewitter auftreten. 
Solche Gewitter finb oon größter Dorbebeutung. Um ihre folgen anfdiaulich 
3U fchilbern, mag hier ein kurzer Beridit barüber gegeben werben, auf 
welchem Wege es mir gelang, ben fibirifctjen Winter 1928/29 uoraus- 
3ufagen. Dur 3U felbftuerftänblich, baß bie im fjerbft 1928 gegebene War
nung, wir würben einen ungewöhnlich langen unb harten Winter be
kommen, felbft bei ben Bauern meines fiaibeborfes auf Unglauben unb 
auf höhnifches Cächeln ftieß. plljufehr haben felbft unfere Canbleute uer- 
lernt, ihre Weistümer noli ausjuwerten; benn fie haben ßdi auf Wetter- 

1 karte unb Wetterfunk oerlaffen, auf Dinge, bie mehr 3ur Entwur3elung 
beigetragen haben als bies bis heute überhaupt auch nur geahnt wirb. 
Jubem lagen bamals zahlreiche Äußerungen ber oerfctjiebenften amt
lichen Wetter ft eilen oor, bie oon einem b e u o r ft e h e n - 
ben milben Winter fpradien. Trofi&em mußte idi bei meiner 
Überzeugung oerharren; benn ich hatte ße aus ber Datur abgelefen: 
Junädift unb fdion gegen Enbe Juli waren bie Walbameifen in gerabe3u 
auffälligem unb erftaunlidiem Umfang baran gegangen, ihre fjaufen 3u 
nergrößern unb 3U erhöhen; bie fjaibe blühte in einer Pracht, pflanje 

*) iläfjere» über biefe flbfeilunß JieFje fjanns (jiftfjer „Sas »ermärfjfnis“; §aus ßljofjfij, 
»erlag, SHüncfjen.

für Pflan3e hinauf bis in bie äußerfte Spitze, wie ich ße währenb einer 
breizehnjährigen Beobachtungs3eit inmitten ber größten beutfdien fjaibe- 
flädien niemals uorbem ober nachher fah- Der puguftanfang war brütenb 
heiß unb 3ahlreich bie fehneekünbenben fjaufwolken. Der Behang ber 
Wilbgewädife war überreich- Jm Spätherbft noch hatten wir heftige Ge
witter. Jür ben Bauern aber rechnet unfer aftronomifcher Spätherbft fdion 
3ur Winters3eit, aon ber er behauptet:

Donner im Winterquartal / 
Bringt Eis3apfen ohne Jahl.

Diefe Gewitter aber waren keineswegs uerefrgelte Dadßügler, fonbern 
hatten ßch non bem Höhepunkt ihrer Jahl im puguft über ben September 
unb Oktober fortgefetjt, eine Tatfache, bie für ben Bauern, wie wir fdion 
aus früheren Gewitterregeln wiffen, beswegen aon entfdieibenber Bebeu
tung ift, weil ße ebenfalls einen langen Winter aorausoerkünbet.

Ju allebem 3eigten ßch fonftige burchaus ungewöhnliche Erfdieinungen, 
bie trotjbem im Urwiffen bes Dolkes als Dcrkünber ftrengen Winters 
berückßditigt ßnb. Sieht man nämlich im Oktober 3ahlreidie Horniffen, 
fo fteht langanbauernbe unb harte fiälte 3u erwarten. Dun habe ich» ob
wohl länger als ein Dierteljahrhunbert mit bet Prüfung bes pberglaubens 
unb ber Bauernregeln befdiäftigt, ja, ich habe nie in meinem Eeben eine 
berartige Jülle aon fiorniffen beobachtet, wie im Herbft 1928. Diefe Tat
fache würbe in meiner Gegenb allgemein beftätigt. Ein Starenkaften, ber 
neben einem Jenfter meiner prbeitsftube befeftigt war, würbe 5ubem uon 
einem Horniffenfchwarm mit Befdilag belegt unb mit nielen Schichten eines 
mausgrauen pappeartigen Über3uges uerfehen. Das Flugloch würbe weit- 
getjenb gefchloffcn. Das Gleiche taten bie — richtig ftehenbenl — Bienen, 
bie ihre Fluglöcher bis auf winjige Öffnungen mit Wachs uerfchloffen. © 
Die Bäume warfen uerhältnismäßig fpät, aber innerhalb weniger Tage 
ihre Blätter ab. Die Jelbmäufe faßen ungewöhnlich tief im Boben — alles 
Dor3eidien eines harten Winters.

Das Jell ber Hafen war überaus bidit unb erftaunlidi ftruppig. Die 
Erber bes rjedttes war, ber Galle 3u, breit, nach uom 3u aber fpitj, ein 
treffliches unb überaus 3unerläffiges Dor3Eidien eines langen, harten 
Winters. Die firaniche flogen auf ihrem Jug nach bem Süben in fonft kaum 
beobaditeten Höhen. fiu^um, es gab eigentlich nur Hinweife, auf einen 
ungewöhnlidien unb überaus ftrengen Winter. Die Bauern meines Haibe- 
borfes machten ihre Schere über meine Befürchtungen; benn ße ßnb aus 
hinreidienber Erfahrung gewöhnt, an bem 3U3weifeln, was ein „Stubierier" 
über Dinge benkt, bie bas Eanb, alfo ihr eigentliches Deich angehen. 
Erft als ihnen taufenbe uon Jentnern ber eingemieteten fiartoffein erfroren 
waren, ließen ße mir bie Ehre angebeihen, midi uon nun ab 311 ihrem 
Eaubfrofch 3U erklären. Bis bapin hatten ßch ihre TTleinung unb ihr Datur- 
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roiffen in nichts non ben amtlichen Wetterüberjeugungen unterfchieben. 
Diefe mären es auch, welche ben Herausgeber einer Hannooerfchen jeitung 
oeranlaßten, mir feinen Befudi in pusßdit ju [teilen, fobalb bie fiälte 
nactßulaffen beginne, puf Grunb ber amtlichen Wetterberichte ftünbe alfa 
feine pnhunft hur} beaor. So fchrieb er mir im januar. Umgehenb ant
wortete ich ihm, er möge mir, wenn es fich um Wichtiges hanble, lieber 
fchreiben; benn oor Witte Wär} fei an kein Kachlaffen ber fiälte }u benhen. 
pm erften wärmeren Tage ham er. Wir fdirieben ben 16. Wär}. Getreulich 
hat er alles bas bann in feiner jeitung berichtet.

Uiefe Schilberung würbe nur gegeben, weil ße wieber einmal beut
lich ö^igt, oon welch prahtifdier Wichtigkeit bas Weistum unb in unferm 
falle bie richtige puswertung ber natürlichen Winterhünber ift. pn ßdi 
müffen wir ben ganjen Gilbharb, alfo ben ganzen Oktober überfchauen, um 
}u einem oerläßlidien Ergebnis }u kommen:

Bringt ber Gilbharb Diel froft unb Winb / 
So ßnb ber Hartung unb fiornung gelinb. 
Warmer Gilbharb bringt fürwahr / 
Uns fehr halten januar.
Wenns im Gilbharb friert unb fchneit /
Bringt ber Härtung milbe jeit;
Wenns aber bonnert unb wetterleuchtet / 
Der Winter bem ppril an Eaunen gleichet.

Der letjte Teil ber Hegel fcheint nun in Wiberfpruch }u einer früher 
erwähnten }u ftehen, in ber oon bem Donner im Winterquartal bie Hebe 
war, ber ein Dorjeichen für große fiälte fein foil, nicht umfonft würbe 
barauf hmgemiefen, baß im Herbft 1928 bie Gewitter ßch oom puguft 
bis ins Winterquartal jogen. Jn ber oorftehenben Kegel aber wirb non 
bem plötilidien puftreten oon Oktober-Gewittern gefprochen, bie, foweit 
eine allerbings uerhältnismäßig geringe Erfahrung lehrt, einen launen
haften Winter bebingen.

Jn biefem Wonat ßnb es befonbers noch 5wei Tage, bie beachtet wer
ben müffen, ber 16. unb ber 29. Gilbharb, ber Sanht Gallus-Tag unb ber 
Wichaelis-Tag. Don ihnen beiben heißt es:

Wenn Gallus unb Wichael ßch Kegen auswählen /
Jft auf einen trockenen frühling unb Somn..r }u wählen. — Dagegen:

Jft Skt. Gallus trochen /
So folgt ein Sommer mit naffen Sachen.

Wichtig unb auf bem Eanbe oft noch berückßchtigt, mirb bie Behaup
tung, nach öem Gallus-Tage bürfe wieber eingefdilachtet werben; benn non 
biefer jeit ab ift bas fleifch haltbar.

Ein überaus oielfeitiges Wittel ber Dorausfchau ßnb bie im Oktober 
rote Wangen behommenben Eidiengalläpfel:

Willft bu aufs Wetter im jahre achten / 
Wußt im fierbftmonb bie ppfel betrachten: 
Haben ße Waben / wirbs jahr wohl geraten. 
Haben ße fliegen / wirft ein Witteljahr hriegen. 
Haben ße Spinnen / wirb ein fdilecht jahr beginnen. 
Sinb ße innerlich fdiön unb trocken / 
Wächft im Sommer Diel Weiten unb Koggen, 
pber wenn ße naß befunben / 
Tun ße auch naffen Sommer erhunben.
Sinb bie Eichäpfel uiel unb früh / 
Bringt ber Winter groß fiält' / Schnee unb Wüh'.

Die befte Beobachtungsjeit iß um Wichaeli. puch in ber oorftehenben 
Kegel fehen wir, wie beim Keiditum ber Ernte, fo hier ben Keichtum an 
Eichengallen, bie ja bie Wiege ber Eichengallwefpe ßnb, mit ber Strenge 
bes beoorftehenben Winters in jufammenhang gebracht, pber auch bie 
anbern pngaben finb jutreffenb. finben wir Waben, alfo bie Tarnen 
ber Gallwefpen, bann ift alles in befter Orbnung, fomit audi öer natür
liche jahresablauf. Entbedien wir bagegen fliegen, alfo bie Gallwefpe 
felbft, fo ift ber für ben Wenfchen als normal geltenbe jahreslauf bereits 
geftört, unb bie Ernte wirb einen Wittelwert jeigen. Sinb gar Spinnen, 
alfo jufällige Bewohner, in ber Galle an}utreffen, bann fteht eine üble 
jeit benot, puch öie Hinweife auf bie }u erwartenbe feuchtigheit ober 
Trockenheit ßnb recht uerläßlich.

Jn einer älteren faffung ber Kegel finbet fidi noch öie Behauptung: 
„Jft nichts barin, fo h^lt öer Tobt bie hat." Diefe pngabe nerftehen wir 
fofort, wenn wir bie Weinung bes rheinifdien Bauernglaubens h^an- 
jiehen, ber ba fagt, leere Galläpfel um pnfang Oktober beuteten 
auf ein naffes hommenbes jahr. Damit aber ift alles hlar; benn aus- 
gefprochen naffe jahre pflegen niele Erkrankungen mit ßch }u bringen, 
jn früheren jeiten mar eine falche pngabe non größter Bebeutung. Koch 
heute können wir nämlich feftftellen, baß bie uernichtenben Peftepibemien 
immer in jeiten fielen, bie nach bäuerlichem Urteil als naß }u gelten haken.

Die leeren Gallen fchließen aber noch eine weitere Dorausfchau in 
[ich, nämlich öie eines milben Winters, ber feinerfeits erfahrungsgemäß 
ebenfalls gefteigerte Erhranhungsjiffern }u bebingen pflegt.

Es ift barum burchaus wahr, wenn ein alter fienner ber Bauernregel 
ben Kat gibt: „Tlimm wahr öer Eidiöpffel umb Wichaelstag / pn welchen 
man bas jahr erkennen mag."

Koch einige allgemeine Kegeln finb }u beachten:
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Oktober-Dorblidit / glaub es mir / 
Derkünbet harten Winter Dir.

Baraus Darf aber nicht umgekehrt gefolgert roerben, fetßenbes Dorb- 
licht bebinge einen milben Winter. Wertaoll ift ¡ebenfalls, baß aus ben 
Ableitungen ber Welteislehre jwingenb heroorgeht, Dorblicht könne nur 
bann auftreten, roenn fich auf ber Sonne ftarke flecke befinben, bie eine 
größere Tilenge feineis jur Erbe fenben, bas feinerfeits wieber kühlenb 
auf bie irbifchen iuftmaffen wirkt.

Diele Hebel im Fjerbft beuten auf einen fctjneereichen Winter, fo 
heißt es weiter; ferner:

Sitit bas faub feft an Jweig unb flften /
fiommt ber Winter mit ftarken fröften. — Dagegen:

Trägts Fjäschen lang fein Sommerkleib /
Jft ber Winter auch noch weit. — Ober:

Wieoiel Tage oom erften Schnee bis 5um Heumonb fallen / 
So oft foil im Winter bas Wetter auftauen.

Diefe Blicke in bie Jukunft bürfen uns aber bas Derftänbnis für bie 
Gegenwart nicht trüben. Wieber bereitet fidi im Bing bes Jahres ein 
wichtiger pbfdinitt oor. Die Datur geht jur winterlichen Buhe, nidit ohne 
Dorher noch einmal aufgerüttelt unb ju einer Steigerung ihrer firäfte 
gejwungen worben ju fein, bie fie ftark unb wiberftanbsfähig gegen bie 
Unbilben bet kalten Jeit madit.

Es finb bie Dooemberftürme, bie jetjt über bas herbftlidie Eanb 
braufen. Sie ßnb kosmifcher Herkunft; benn nun gelangt bie Erbe wieber 
in Gebiete, bie aon Eislingen burchfahren werben, welche jur Sonne jiehen. 
Es ift bas jenes Weltraumgebiet, bas genau ein halbes Jahr oon ben 
Eisheiligen im TTlai getrennt ift unb im Dolkswiffen als eigentlicher Winter
anfang gilt (Abb. 6).

Diefe Dooemberftürme lenken nun unfere pufmerkfamkeit wieber auf 
ein anberes Gebiet bes Dolksweistums. Ein altes Wort rät nämlich:

Tabe bei Oftwinb niemals freunbe ju Gaft.

Diefe Behauptung fcheint allem ju wiberfprechen, was wiffenfdiaftlidi 
über ben Einfluß ber Winbe unb Stürme auf bie menfchlidie Stimmung 
erarbeitet worben ift. Die Seelenkunbe fpricht ausbrücklich oon einer 
„pfychologifchen Winbrofe" unb oerfteht barunter bie für Witteleuropa 
oorliegenben Ergebniffe über bie merkwürdigen folgen, bie bie oerfdiie- 
benen Winbe auf bas Gemüt bes Tlienfchen ausüben.

Wollten wir nun bas Dolkswort heranjiehen, fo fcheint um beffen 
Sinn ju fagen, bei Oftwinb fei bie faune [chledit ober gar gereijt, ba 
felbft oon freunbfdiaftlidien Jufammenkünften abgeraten wirb. Das 
Gegenteil ift nun auf Grunb ber wiffenfdiaftlidien Jorfchungen ber Jail; 
benn man fanb, baß allerbeftes Befinben, alfo freubige Heiterkeit, gemein
fam übrigens mit größter körperlicher feiftungsfähigkeit, gerabe bann 
beobachtet werben, wenn ber Winb aus ber Gegenb jwifchen Dorboft 
unb Oftfüboft kommt. Je weiter er nun nach Süben breht, um fo mehr unb 
um fo fdineller laffen gute faune unb hohe feiftungsfähigkeit nach unb 
fchlagen jwifriien Süb- unb Weftnorbweftwinb in Bebrüditlieit unb Schlaff
heit um. Der Tiefpunkt liegt in bet Sübweft- ober Weftrichtung.

Je weiter nun bie Winbe nadi Dorben ju gehen, um fo beutlidier 
wirb bie Junahme ber guten faune unb ber feiftungsfähigkeit, um oom 
reinen Dorbwinb ab fdinell ben anfangs erwähnten Höhepunkten ju- 
juftreben.

pile biefe pngaben finb fo oft nachgeprüft, baß ße als oöllig gefiebert 
gelten müffen. Unb boch haben ße einen fiaken ober können wenigftens 
ju lilißoerftänbniffen bann führen, wenn man außer acht läßt, baß fie nur 
für ben gefdiloffenen Baum, alfo für ben pufenthalt im ftäbtifchen unb 
oon ben Wirkungen ber Technik beeinflußten Jimmer Geltung haben. Es 
hanbelt ßch alfo um bie faune besjenigen, ber ßch als Stäbter innerhalb 
feiner oier Wänbe aufhält. Sehen wir bagegen ben fiörper fdiutjlos, wenn 
auch entfpredienb bekleibet, oor allem ben Oftwinben aus, fo ift als Erfolg 
oon ber ju erwartenben guten faune nidits mehr ju fpüren. Es ftellt ßch 
im Gegenteil infolge eines fehr merkwürbigen pngegriffenwerbens bes 
fiörpers eine beaditliche Beijbarkeit ein, bie ju allem anbern tauglich fein 
mag, nur nicht jur Grunblage eines freunbfdiaftlidien unb fröhlichen 
Befudirs.

Weit ausgebehnter als unfer heute noch lebenbes beutfdies Dolks- 
wiffen hat bie chinefifche Urweisheit, bie burchaus arifcher Herkunft ift, 
biefe Dinge, gewiffermaßen für ben täglichen Gebrauch, als febensregeln 
bewahrt. Jn ben fünf Grunbreihen, bie ben fünf diineßfehen Himmels
richtungen Dorb, Oft, Süb, Witte unb Weft entfpredien, wirb in ber Öftrere 
barauf hingewiefen, baß unlösliche Jufammenhänge jwifchen Oftwinben, 
Jom, feiftungsfähigkeit ber TTluskeln unb hoher Beanfpruchung ber feber, 
baju einer Überfäuerung bes fiörpers beftehen. Das alles ift oollkommen 
richtig, wenn wir ben im freien befinblichen Wenfdien betrachten. Wir 
oerftehen audi, weswegen ber Chinefe, ober beffer fein fiausarjt, größte 
Sorgfalt auf bie Ernährung jur Jeit ber Oftwinbe legt unb möglidift jebe 
Jufuhr oon fäuernben Dahrungsmitteln oermeibet, bagegen entfäuernbe 
beoorjugt. Befte ähnlicher Bräuche, heute allerbings kaum als falche 
erkennbar, finben ßch auch noch bei uns. Jhre Bebeutung jufammen mit 
bem guten Bat, keine freunbe bei Oftwinb ju Gafte ju laben, wirb inbeffen 
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erft öann noli oerftänblich, wenn mir uns oergegenwärtigen, öaß gereigte 
Stimmung gewiß öaöurctj nidit gebeffert wirö, öaß bei freunöfdiaftlichen 
Gelagen [diweroeröauliche, [äuernöe Gerichte unö, was nicht unwichtig, 
alkoholifche Getränke gereicht weröen.

Wohin wir alfo auch blicken, überall ift unfer Eeben mit Umwelt unö 
pll oerknüpft unö antwortet gemäß feiner blutlichen, alfo feiner raffifdien 
Eigenart. "Das eben ift es: Unfer unö alles Bafein ift als 
lebenöige j e 11 e in öen Ablauf öer Welt, in öen fi ö r p e r 
Des plls eingeorönet. Tüchtig, öas ift naturgemäß, alfo gemäß 
öem Gange öer Tlatur, können wir nur öann leben, wenn wir ihren 
Rhythmus kennen; wenn mir alfo unfer Tun unö Treiben öen kos- 
mifchen Hegeln angleichen; öenn öiefe Hegeln finö Eebensregeln. Hier nun 
ift öer punkt, an öem fich Wiffenfchaft unö Weisheit fcheiöen; öenn öas 
lebenöige pH läuft nicht nad] mathematifchen Gefetjen ab, fonöern lebens
gemäß, wie jeöer Ecbensoorgang, öer ¡eben Augenblick non unzählbaren 
Einflüffen beeinörudrt unö ju immer neuen, nie oorher öagewefenen pn- 
paffungen unö Einteilungen gezwungen wirö. Fjier läßt fidi auch öer 
grunölegenöe Irrtum Derer klar erkennen, öie öa meinen, öas Eebens- 
gefdiehen als einer auf Urfache unö Wirkung beruhenöen folge unab- 
änöerlicher Gefchehniffe berechnen ju können. Wenn ich alle Urjachen in 
einem gegebenen pugenblidi kenne unö in Rechnung ftelle, öann kann ich 
mit üöliiger Sicherheit öie jukunft erkennen.

Das klingt fehr beftrickenö. Der Jrrtum liegt aber in öer nie erfüll
baren Dorausfefiung; öenn es gibt keine Kläglichkeit, alle in einem be- 
ftimmten Augenblick wirkfam weröenöen firäfte ju erfaffen. fiier ift öer 
Wiffenfchaft eine Grenze gefetjt. Sie hört überall auf, als angewanöte 
THathematik, als puffpürerin oermeintlidier Gefetje, eine juoerläßige fianö- 
habe öort ju fein, wo öas Eeben beginnt.

fiier f e h t öas fi ö ch ft e ein, öie Weisheit, öie keine 
ft arten for mein kennt unö keinen fianon; öie oiel- 
m e h r injeöem Augenblick fchöpferifdi erkennen muß, 
roas j u tun öas einzig Wefentlidie, roeil Eebensnot- 
roenöige unö Eebensföröernöe, mit anöern Worten, 
roas unoermeiöbar ift, fofern ein Ausgleich an öen 
GangöerWelterfolgenfoll.

Unö öiefer Ausgleich ift unerläßlich öort, wo ein 
Dolk auf natürlicher Grün ö läge íeben muß, weil nur 
(o öas Ganje jur höchften form feines Dafeins, ju 
Gefunöheit, Eeiftungsfähigkeit unö Heiterkeit ge
führt weröen unö oon B e ft a n ö bleiben kann.

Hur ¡ene Dölker unö nur falange fie fo lebten, finö Träger öer fiultur 
gewefen, öie jerbrach unö jur jinilifation mit ihren Reibungen unö Röten 
abfank in öem Augenblick, in öem ihr Dafein mit menfchlidjem Streben 

oerknüpft wuröe, öas immer ein THachtftreben ift. Dort wo öie ¡trebenöe 
pbfidjt auf öie Dauer maßgebenö bleibt, hält öas Deröerben auch über 
öas reinfte Streben feine ewig oernichlenöe fianö.

Das ja erkennen, ift allein öer Weisheit norbehalten, öer Weisheit, 
öie Gnaöe ift unö angeboren, öie oerliehen wirö. Deren Inhaber man ift, 
öie aber nie erlernt, öie aber wohl aus öem Schlummer erweckt weröen 
kann.

Es finö Darum feit allen jeiten unö bei allen Dölkern nur immer unö 
immer öie Wenigen, öie puserwählten gewefen, öie fähig waren, Den 
natürlichen Weg öer Dölker unö öes Einzelnen ju leiten, weil ße öen Welt
gang im Ganjen ju fdiauen fähig blieben unö aus ihm erfahen, was ju 
tun unö was ju laffen ift; öenn auf öas Laffen kommt es an. Das Tun 
fleuert nur, öas Laffen aber hat öie „jiehenöe firaft", wie es fdion in öem 
geheimnisoollen, abgrunötiefen Chriftuswort heißt, öaß man in öen Gräbern 
oon Oryrindios fanö, unö öas öaoon reöet, „öaß öie gefdiaffenen Dinge 
öer Tlatur, öie Dögel unter öem fiimmel, öie Tiere öes Eanöes unö öie 
fifdie im TTleer eine jiehenöe firaft beßtjen unö öen Einbruch öes Himmel
reiches bewirken, aber nut öann, wenn öie Stelle in uns, öie hierfür reif 
ift, ßch geläutert hat". Es ift öas Gleiche, wie aus firaut unö Blume Gott 
erkennen.

Das Einfdiwingen in öen Gang öes plls, öas ift öas Himmel
reich, öas nicht oon öiefer Welt öes Genuß- unö TTladitftrebens ift. Hur 
öie Wenigen, öie hier erkennen, ßnö roeife unö Darum auch fähig, öas 
„königliche Wiffen", öie Ur-pftrologie, jum Wohle eines Dolkes ju hanö- 
haben; öenn ohne öiefe fiilfe bleibt öer Weg öer Dielen ein tränenfeuchter 
unö qualgepflafterter Irrweg.

Was wir Darum an Urweistum hier wieöererweckt haben, ift nur öas 
fianöwerksjeug, finö nur wenige Stücke öes fianöwerksjeuges, nur Bei- 
fpiele, um öie Größe öeffen ahnen ju laffen, was öie Weisheit öer Priefter- 
gelehrten unferer Doroäter ausmachte; ßnö nur Wegweifer, öie auf öie 
pfaöe Deuten, öie begangen weröen müffen, um öas Geheimwiffen in 
Dollem Umfange wieöer ju erfchließen; öenn hier hanöelt es ßch nicht 
um ein Wiffen, öas geheimgehalten wuröe, fonöern um ein Wiffen, Das in 
feiner prt geheim, weil nicht erlernbar war.

für öie pnfprüche unferer jeit wirö öie puswertbarkeit etwa öer 
Wetterregeln manche wichtige fiilfe bringen. Dotkswefentlidi aber wirö 
öie Urweisheit erft öann, wenn öas ganje, ungeheure Gebiet öer lebens- 
wichtigen Erkenntniffe unter öem Geßditswinkel öer kosmifchen Abhängig
keit öes Dafeins wieöer jur alleinigen Grunölage gemacht unö in nicht 
nur berufene, fonöern auserwählte fiänöe gelegt wirö. Richt fo fehr auf 
Die. fienntnis öer Dinge kommt es an, öie immer nur eine frage öes 
fleißes ift, fonöern auf öie religiöfe fähigkeit, ße in enger Derbunöenheit 
mit öem Welthintergrunöe, öem Göttlichen, Dem Gang öes plls jur Ridjt- 
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(dinar bes Tuns ju machen. Ylici-jt Wiffenfchaft alfa, fonbern Weisheit 
muß uns leiten; benn Weisheit hat eine Bimenfion mehr als Wiffen- 
ichaft.

Hierher gehören alfo nicht nur bie Bauernregeln, nidit nur bie fragen 
bes Wetters, ber Saat, ber Pflanjung, Dereblung ober Ernte, nidit nur 
bie Erfdieinungen, bie, mit ihnen oerknüpft, fidi im Befinben unb ben 
Fähigkeiten ber ITlenfchen ausbrüdien; hierher gehören nicht nur bie ur- 
aftrologifchen Tatfachen, nicht nur bie firäfte unb Wirkungen ber Pflanjcn 
unb Tiere, fonbern auch öie ber Gefteine, bie einen befonberen Teil beffen 
bilben, roas roir bereits hier unb ba bei fiinroeifen auf bie geologifdien 
Borausfetiungen ber Eanbfchaftsgeftaltung kennenlerntcn. Es ift ber oer- 
meintlidie „Gefteinsaberglaube", ben roir noch betrachten müffen, um ju
minbeft ben lofen Hing unferer kleinen Beifpielsfammlung ju befchließen 
unb ju jeigen, baß es nidits gibt, bas nicht auf bas Eeben wirkt unb 
barum biefes Eeben ju Antworten jwingt. Unb biefe Antworten finb eben 
nichts anberes als Offenbarungen bes Selbfterhaltungstriebcs infofern, als 
fie Anpaffungen an fidjtbare ober unfichtbare Wirkungen ßnb, pnpaffungen, 
bie, würben ße nicht ober könnten ße nicht uorgenommen werben, un- 
weigerlidi ju Erkrankungen führen müßten. Benn firankheit iß eben unb 
bleibt nidits anberes im Bereiche ber natürlichen Tlatur als ber ßchtbare 
Jwang bes fiosmos, als ber Berfudi, ben bie Weltharmonie ftörenben 
Teil entweber wieber bem Ganjen harmonifdi einjuorbnen ober ihn aus- 
jumerjen.

Bon ben Bauernregeln bis jur Ur-pftrologie hol alles Weistum keine 
anbere pufgabe, als eben biefen Gleichklang, biefes Einfchwingen in ben 
göttlichen Gang ber Welt ju erleichtern. Barum ift alles Weistum ein 
religiöfes Tun, nicht auf bie Erfüllung menfdilichen TTladitftrebens ge
richtet, fonbern behutfamftes Eeiten jum Himmelreich. Erft ber TRenfdi, ber 
bie natürlichen irbifchen freuben heiter unb gelaffen mit ben kosmi|chen 
llotwenbigkeiten ju kultureller Höhe, ju wahrer fchöpferifdier fiunft unb 
bamit ju natürlicher Heligioßtät oerklärt unb fomit ein williges, hin- 
gebenbes Teilchen, eine 3elle im lebenbigen göttlichen fiörper bes fiosmos 
ift, hat pnfprudi barauf, im Ahnenßnn ein Wenfdi ju fein.

Unfere Ahnen aber waren Bauern...
Weil wir nun alle nur Tflenfdien ßnb, bleiben wir bem Jrrtum unter

worfen, gehen mir ba unb bort fehl, fdiäbigen wir uns felbft bei allen 
biefen Unjulänglichkeiten. Burdi berartige Abwege uom Gang ber Welt 
madien wir uns krank. Uns gefunb ju machen, hat uns bas Urweistum 
Schähe in bie Hänbe gegeben. Sie heilen uns. Alles Weistum ift barum 
im hödiften unb allerebelßen Sinne Heilmiffen.

nidits ift JU gering, nichts ju nebenfächlidi, an biefem heiligen Bienft 
mitjuhelfen: Pflanje, Tier, Blenfdi, Boben, Sonne, Sterne, Euft unb Winbe 
unb auch bie Steine.

Jlir eigentliches Wefen ift bis heute ebenfo wenig erkannt warben wie 
bie Behauptungen, bie unfere Borfahren an ße knüpften. Ganje Sdjätje 
biefer unerhört widrigen Stoffgruppe uom fdjliditen Geröllftüdi bis jum 
Ebclftein finb gefunben unb in Blufeen eingefargt worben. Es gab nie- 
manben, ber erkannt hätte, was uns biefe ftummen jeugen aus grauefter 
Borjeit ju uerkünben haben. Bereits in fiulturfchichten, über bie jehn- 
taufenb unb mehr ]ahre hingegangen ßnb, würben ße entbedit. ]ahr- 
jchnte ßnb ße bekannt. Ummer noch fdiweigen ße.

So fanb man in ben Überbleibfein ber Pfahlbaukulturen unter anberen 
Werkjeugftoffen auch Serate aus. llephrit.. Bas ift ein koftbarer Halb- 
ebelftein uon ungeheurer Härte, an bem, wollen wir ihn jerkleinern, auch 
gute StahlwerkjEuge jerfplittern. Unb biefes außerorbentlich harte mine
ral oerftanben unfere Ahnen uortrefflich ju Werkjeugen ju oerarbeiten. 
Bei näherem jufehen aber jeigt fich, baß biefe uermeintlichen Werkzeuge 
wenigftens ju einem Teil gar keine Werkzeuge ßnb. Bielmehr ßellte ßdi 
ber llephrit, wie bie Wiffenfdiaft fidi ausbrückt, „als prähiftorifdi wich
tiger Stoff, in hiftorifcher jeit als eines ber älteften abergläubifchen Heil
mittel bar". Babei befchieb ßdi bie forfdiung. Sie war berart oon ber 
Hichtigkeit ihres eigenen Stanbpunktes überjeugt, baß ße gar nicht einmal 
baran buchte, eine Tlachprüfung bet alten Anfchauungen auch nur ju oer- 
fuchcn. Sie begnügte ßch mit bet feftftellung: „Aberglaube", eine Feft- 
ftellung, bie immerhin ausreidite, um ben funb mufeal einjufchachteln: 
Abteilung Aberglaube; Unterabteilung: Amulette unb Talismane (Tafeln 
IV, VII unb VIII).

Un ben oolkskunblidien Werken würben bann bie „phantaftifdien" 
IBeinungcn unferer „primitiuen" Ahnen über bie Gefteine wiebergegeben. 
Biefe Anfdicuungen fpredien nun uon Wirkungen, bie jenfeits alles beffen 
liegen, was bie „führenben geiftigen fireife unferer fiulturgemeinfehaft" 
ju teilen oermoditen. Babei hanbelt es fidi keineswegs um Überjeugungen, 
bie etwa nur ben beutfdien Aberglauben betreffen. Bielmehr ift bie fiennt- 
nis ber llephritwirkungen über bie ganje Erbe uerbreitet, unb mit Hecht 
fagt Plinius, baß ber Grünftein, wie er ebenfalls heißt, feit alters in 
hohem Huhme fiche. Berblüffenb nun, was bie frühen alles uon ihm ju 
berichten wiffen. Er fchütie bie Tlienfchen uor Blitifchlag; er erleiditere bie 
Geburt, uertreibe bie llierenfteine, uerjage Bämonen unb Gefpenfter; er 
uerhinbere Blagcnfchmerjen; ßchere einen ruhigen Schlaf; er heile fall- 
fucht unb bewahre uor ihr; er gäbe bem öffentlich auftretenben Hebner, 
wenn er ihn bei fidi trüge ober in ber Hanb reibe, bie nötige innere Buhe, 
fchütie alfo uor Eampenfieber. 3n China, bas gerabeju unbejahlbar koft- 
bare Geräte aus llephrit beßfit, heißt er barum auch „Ber Ebelftein ber 
Ebelfteine". Er (teilt nach allem, was wir hörten, in bet Tat bas bar, was 
wir landläufig ein Amulett nennen. Wir bezeichnen bamit einen an fich 
wirkungslofen Stoff, bem befonbere firäfte jugefchrieben werben. Allein 
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bet Glaube an ße, fo meint unfere felbftgefällige Jeit, brächte bann hie 
unb ba bie erwartete fiilfe- Diefe Fiilfe aber beruhe nur auf Suggeftion, 
auf Selbftbeeinfluffung, habe alfa mit einer wirklichen Wirkung, etwa bes 
Bepßrits, nichts ju tun. Trohbem hat ßch ber Urglaube an bie Bepßrite 
burch bie Jaßrtaufenbe bis auf unfere heutigen Tage erhalten. Jn Bayern 
pflegen noch gegenwärtig bäuerliche Hebammen „Grüne Steine" ju oer- 
wenben, unb in gar manchem bäuerlichen Erbfcßaß hegen unb hüten bie 
Frauen berartige pmulette. -

Es foli nun keineswegs beftritten werben, baß in Jaßrßunberten ber 
Derfallsjeit unb bis in bie Gegenwart hinein mit pmuletten ein ungeheurer 
fjumbug getrieben würbe. Es macht inbeffen ben Renner bet bäuerlichen 
Seele ftußig, berartigen oermeintlichen pberglauben Jaßrtaufenbe lang jäh 
erhalten ju fehen. Jrgenb einmal muß bie Erfahrung boch barauf hin
gebeutet haben, baß ber Grünftein befonbere unb lebensnüßlidie Eigen- 
fcßaften beßht; öenn ber Bauer allein fpricht unb benkt unb hanbelt 
nüchtern. Er allein bächte immer nüchtern, weil erft auf biefem Wege feine 
Seelenhaltung mit ber Scholle, bie ihn nährt, in Einklang gebracht werben 
kann. Er gibt ßch nur mit Dingen ab, bie er kennt. Die wütbe er barauf 
oerfallen, Bräuchen anjußängen, bie nicht etwas praktifcß Wertoolles ent
halten; juminbeft nicht ein JaßrjEhntaufenb lang, Jrgenb einen wahren 
Hern müffen biefe als Gefteinsaberglauben ju|ammengefaßten länblicßen 
Meinungen in ßch bergen. Trohbem eine Unjahl burchaus fachlich Mingen- 
ber Berichte alter prjte oorliegt, hat man es bisher oermieben, biefe be
fonbers an ben Diamant, ben petjat, plabafter, Onyr, Topas, Türkis, 
Rorunb unb Rarfunkei, an Bergkriftall, Heliotrop unb Bübin, an Saphir, 
aber auch an Donnerkeile, an oerfteinerte Seeigel, an Mapper- ober nur ein
fache, burcßlocßte Steine geknüpften pnßcßten hinreichenb ju unterfuchen.

Unterm Eanboolk am oerbeitetften unb bekannteften ift ber Scßratt- 
ftein, ein meift weicheres Minerai, flach unb oon Hanbtellergröße, bas ein 
natürliches Each beßht (Tafel VIII). Eeicßt läßt ßch biefer Stein alfo an einem 
Faben aufhängen unb wir finben ihn, befonbers nodi in Sübbeutfchlanb, 
in Binboiet]- ober pferbeftällen in ber Bähe ber Futterkrippe, an Fünftem 
unb Türen angebunben. Dielfadi wirb er auch im Familienfdiaß aufbewahrt. 
Schon fein Barne fagt uns, was er wirken kann. Schratt ift für ben 

v Eanbmann nichts anberes als Trut ober plb. Der Sdirattftein ift alfo ein 
Mittel gegen bas plbbrücken, gegen jene flngftträume, bie jeher kennt. 
Diefe Träume werben nun nach pnßcht ber ptti.i oon einer geheimnisoollen 
Wefenßeit, oon einer Rraft bebingt unb veranlaßt, bie mit bem Tlamen 
plb ober Schratt ober Trut bezeichnet wirb. Sie alle würben ben unfreunb- 
licßen Mächten beigeorbnet, bie als bunkle Dämonen im jüngeren Dolks- 
glauben ein geheimnisoolles Dafein führen.

Jn Wahrheit hanbelt es ßch aber, wie wir ohne weiteres ahnen, um 
nichts anberes als um bie Wirkung oon Beijftreifen auf bie Scßlafftätte.

Wer nämlich nachts beftrahlt ruht, her hat erfahrungsgemäß einen 
nur flachen Scßlaf, ber jubem meift nod] oon plbträumen unterbrochen 
wirb. Der Sdirattftein gilt mithin als ein Mittel, biefe Beeinträchtigungen 
ju beheben, hat alfo keine anbere pufgabe als bie uns wohl oertraute 
entftraßlenbe.

Diefe Eigenfcßaft teilt er nun mit allen anbern mehr ober weniger 
koftbaren Steinen, oon benen oben einige genannt würben. Damit gehört 
er alfo ju einer Beihe oon Mineralien, bie, genau fo wie bie peilpflanjcn, 
als Mittel gegen elbifche, alfo angehende, mithin burch Beijftreifen h^roor- 
gerufene Erkrankungen bienen*).

Der gefamte Gefteinsaberglaube (teilt ßd] uns alfo ebenfalls als eine 
Maßnahme bar, bie ben Jweck hotte, fdiäbigenbe Einflüße ju befeitigen. 
Sie unterfdieibet ßdi in nidits oon ben nielen Bräuchen, bie unfere phnen 
in ber gleichen Dichtung übten.

Es wäre alfo fehr leicht, biefe Behauptung nachjuprüfen; benn wir 
könnten etwa Jimmerpflanjen, bie burch Beijftreifen krank geworben ßnb, 
baburch ju heilen nerfudicn, baß wir ihnen einen Sdirattftein anhängen 
ober anbere pmulettfteine oerwenben. Tun wir bas, fo wirb nach kurjer 
Jeit ein pufflammen ber pflanjlicßcn Ecbenskräfte beutlich in Erfcheinung 
treten.

Mit einer Raße läßt ßch übrigens ein weiterer, fehr leßrreidier Der- 
fuch anftellen, ber uns fogleich in ben Bereich bes Tieraberglaubens führt. 
Wie wir wiffen, ift bie Raße ein Straßlenfreunb unb ißr Eieblingspläßcßcn 
wirb bemgemäß faft ausnahmslos ßcß im Bereiche einer Strahlung be- 
finben. Dorthin geben wir nun ein bickes Riffen als polfter, bas unfere 
Raße gewiß gern annimmt, pat ße ßcß an bie neue Einrichtung gewöhnt, 
fo feßieben wir unfern Scßrattftein ober unfern Bepßrit berart unter bas 
Polfter, baß er für bie Raße meßt fühlbar ift. Beobachten wir nun weiter, 
fo werben wir ju unferer Überreichung feftftellen müffen, baß unfer feßnur- 
renber Eiebling fein altes pläßcßen — meibet; benn bas, was bie Raße 
fcßäßt, bie rutenbewegenben Rräfte, ßnb nun befeitigt unb bamit ßnb bie 
Grunboorausfeßungen oerfeßwunben, bie ber Raße gerabe biefen plaß lieb 
machten. Daß wir nun in unferer Raße ebenfalls ein Wefen nor uns 
haben, welches bie Fähigkeit beßßen muß, um felbft ju beftehen, bie Erb- fr 
(traillen ju befeitigen, fteht für uns an ßcß außer Jweifel. Wir follten 
barum erwarten, auch im pberglauben biefe Tatfache irgenbwie berückßch
tigt ju finben. Bacß einer folcßen Maßnahme brauchen wir nicht lange 
ja fudien; benn es ift allgemein bekannt, baß Bßeumakranke eine lebenbe 
Raße ju ßcß nehmen ober ßcß eines — übrigens gänjlich unwirkfamen! — 
Raßenfelles bebienen, um Einberung ihrer Scßmerjen ju erjielen. Bßeuma

°) Sinnier müffen roir uns oegenmärfig ßalten, baß alle clelfriftßen Rabel, baß Ranalifafion, 
SJafferleiinngs. unb ©asrößren ßeufe bie «eijffreifen ins ‘Ungeincffene vermeßren, ba fie alle 
.Jtraßlen“.
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aber gehört, wie roir wiffen, meift 511 ben elbifdien Krankheiten unb wirb 
bemgemäß burdi natürliche Entftrahlungsvorriditungen gebeffert. Eine 
falche Vorrichtung ftellt alfa bie Ratje, nicht aber bas tote Kaßenfell bar*).

llun bringen es bie betreffenben Steine fertig, ber fiafie ihren Eieb- 
lingsplaß ju oerleiben. Befinbet er fich an einem fenßer, fo haben wir 
hier bie allerbefte IBöglichkeit, gerabe biefe Stelle für unfere Pflanjen- 
oerfudie ausjuwählen. Bringen wir borthin nämlich empfinbliche Jimmer- 
gewächfe, wie pjaleen ober Jimmerlinben, fo werben wir balb beobachten, 
baß biefe Gewächfe gefdiäbigt werben. Bringen wir bagegen einen unferer 
pmulettßeine an bie erkrankten Pf Ian jen, fo werben wir, wie fdion er
wähnt, auch hier eine Wiebergefunbung beobachten.

Es genügt aber keineswegs, fidi etwa baoon ju überzeugen, baß bei 
biefem ober jenem Gewädis ber eine ober anbere Stein heilfam wirkt.

Ju unferer Derblüffung werben wir auch gerabe bas Gegenteil feft- 
ßellen können, nämlich eine gefteigerte Befähigung; benn nicht jeber Stein 
wirkt auf bas gleiche Eebewefen im gleichen Sinne, wennfchon er als ein 
grunbfätilidies Heilmittel angefprochen werben muß. Liefe feftftellung führt 
uns nun ju einer wichtigen Erkenntnis: Es geht nicht an, bie pmulett
ßeine wahllos ju oerwenben, fonbern ße bürfen als pmulette unb für 
beftimmte Jwedse nur bei beftimmten Eebewefen benutjt werben, fonft 
können fidi Schäbigungen einftellen. Wit anberen Worten: Her Eine kann 
baburch, baß er fidi einen Schrattßein unter bas fiopfkiffen legt, be' flachem 
unb oon fchweren Träumen heimgefuditen Schlaf vortreffliche Ergebniffe 
erjielen; ber pnbere aber fteigert burch öen gleichen pmulettßein nur noch 
feine nächtliche Unruhe, pus biefer Tatfadie jeigt fidi, wie unterfchieblich 
bie Eebewefen in Bejug auf Strahlenwirkungen finb unb wie richtig bie 
piten baran taten, für bie Derwenbung ber einjelnen Steine weitgehenbe 
Sonberoorfchriften ju geben.

Grunbfätilich aber läßt fich fagen, baß alle pmulettßeine bie an fidi 
fdiäbigenben Strahlungen mehr ober weniger milbern ober befeitigen, 
mithin als Heilmittel ju betrachten finb. Welcher Stein bagegen für bas 
einjelne Wefen unb für ben befonberen Erkrankungsfall ber geeignete ift, 
bilbet ein Sonberreich, bas hier in feinen Einjelheiten barjulegen, ganj 
unmöglich ift.

Es kam audi nur barauf an, ben Tlachweis ju führen, baß ber 
Geßeins-pberglaube, baß pmulette unb Talismane in ber Tat Wirkungen 
ausüben, bie non größter Bebeutung juminbeft für bie Gefunbheit oon 
Tilenfch unb Tier finb.

Gleichjeitig gewinnen wir aber eine ganj neue Einficht über bie 
Herkunft bes Schmuckes, ber felbftverftänblich an fidi ebenfalls in bas 
Brauchtum gehört.

”) Söir Jpredjen autfj fjier von länbfitfjen ífaíjen, nirfjf von nafurenfroöfjnfen ftaóíijf^en Stfjoß« 
fieren. ' '

4 fa

Befragen wir bie liulturgefchichte über bie Urfprünge bes Sù nückens, 
fo erfahren wir, es fei bas Geltungsbebürfnis bes Wenfdien gewefen, bas 
ihn nötigte, fidi ju bemalen, fidi mit Ebelmetallen, mit Jebern ober Steinen 
ju behängen, pn biefer TTleinung ift ßdier etwas Wahres, pber ße umfaßt 
keineswegs alles; benn wir wiffen, baß in früher Jeit jene Steine, bie 
wir heute als Schmuck- unb Ebelfteine bejeichnen, unb bie burch künftliches 
Schleifen ju ganj befonberer Wirkfamkeit gezwungen werben, in oft 
ungefchliffenem, alfo in gänjlich unbearbeiteten Juftanbe bennodi Roft- 
barkeiten waren, bie man bei fidi trug ober aber, in Ebelmetalle gefaßt, 
an einer Schnur um ben Hals hängte, puch ju Bingen fcheinen biefe Steine 
fehr zeitig benutzt worben ju fein.

Bamit aber kommen wir ju einer grunblcgcnben frage. Es ift eine 
ganj allgemeine Übetjeugung, Hinge feien neben ihrer finnbilblidien 
Bebeutung einjig unb allein baju ba, bie flänbe ju feßmüdien. Wer fidi 
aber nun einmal Jeit unb Blühe nimmt, berart gefdimückte pänbe barauf- 
hin anjufehen, ob ße mit pilfe oon Golb unb Steinen fchöner ßnb als ohne 
biefe Beigaben, ber wirb ju ber an ßdi ganj natürlichen feftftellung 
gelangen, baß eine fchöne, eine gute panb, um auf jeben Empfinbfamen 
ju wirken, bes Schmuckes nicht bebarf. nüchtern wirb er aber auch feft- 
ftellen müffen, baß felbft ber ebelfte Schmuck es nicht vermag, eine häß
liche panb fchöner ju machen.

pier haben fdiön unb häßlich felbftoerftänblich nichts mit gepflegten 
ober oerarbeiteten pänben ju tun; benn bie harte panb eines Schaffenben 
kann unoergleidilidi fchöner, als bie belanglofe unb gepflegte eines Tlidits- 
tuers fein. Biefe Tatfache iß übrigens auch oon ben größten fiünftlern 
immer unb immer wieber beftätigt worben. Wan benke nur an bie pänbe, 
bie plbrecht Bürer jeidinete, Blätter, bie ju bem Schönften unb Tiefften 
gehören, was biefer Weißer fdiuf.

Wit berartigen feftftellungen aber beginnen bie allgemeinen Über
jeugungen oon ber Wöglidikeit unb bem Wert bes Scßmüdiens ins Wanken 
ju geraten; benn wenn bet Schmuck nicht fdimüdit, bas h^ißt, nicht 
grunbfätilich verfdiönt, fo muß er einen weiteten Jweck haben.

Unb bamit kommen wir auf neuem Wege ju ben uns bereits ver
trauten eigentlichen Urfachen, bie fdion in allerfrüheßer Jeit ben Wenfdien 
baju veranlaßten, bie feit jeher koftbaren Ebelfteine unb auch Ebel
metalle ju oerwenben unb ju verwerten, nämlich 3u pciljwecken.

Ber weitaus größte Teil alles heutigen fogenannten Sdimudies ift 
gefunbheitlidier prt. Ba nun auch bie Ebelmetalle ähnliche Wirkungen wie 
bie Ebelfteine haben, fo wirb beutlich, warum Golb unb Silber feit jeher 
vermeintliche Schmudimetalle waren.

Ein grunbliegenber Unterfchieb aber beßanb auch fonft noch jtoifchen 
einft unb jeßt: lliemanb erwarb einen Stein um feiner Roftbarkeit, fonbern 
um feiner Eignung willen; benn bamals bürfte allgemein bekannt gewefen 
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fein, baß es ßdi keineswegs gleich bleibt, ob man einen Bübin, einen 
Bmethyft, einen Saphir, einen Topas, einen Diamanten ober fonft einen 
Ebelftein trägt. Es ereignet ßdi barum heute oft ber fall, baß perfonen, 
bie wertoolles Cefchmeibe tragen, oon biefem bauernb gefchäbigt werben, 
währenb ße anbere eble Steine beßtien, bie ihnen in ¡eher Weife günftig 
wären, weil ße gerabe bei ihnen Stimmung unb Gefunbheit förberfam 
beeinfluffen.

Buch hier alfo tritt bie Tatfache oor uns, baß ein eßebem lebens- 
wefentlicher Brauch baburch ju einer Gefahr für Tüchtigkeit unb Wohl- 
befinben geworben ift, weil wir feinen Sinn oeräußerlichten. Einft ein 
Wittel jur pufrechterhaltung ber Harmonie, ein Dorbeuge- unb ein Heil
mittel, ift ber Gefteinsfchmuck in unferer 3eit juminbeft ju einer Gefahr 
geworben.

Die Jeit wirb barum nicht fern fein, in ber niemanb mehr eble Steine 
kauft ober trägt, ohne ße baraufhin prüfen ju laffen, ob ße für ihn günftig 
ßnb ober nicht.

Don neuem wirb uns alfo aus belächeltem pberglauben eine wichtige 
Dolksweisheit. Damit runbet ßch aber unfere Schau unb immer mehr 
hebt ße fich aus bem in feiner Bebeutung gewiß nicht ju unterfcgähenben 
aber boch für bas Eeben geringwertigeren erlernbaren Wiffen ju ben 
Höhen kbenswefentlicher, oerliehener Weisheit.

Buch bie fctßichten Bauernregeln erhalten im Böhmen biefer G oßfuge 
natürlicher Weltanfchauung eine kosmifdie Bebeutung, mögen ße auf ben 
erften Blick noch fo fdßidit erfcheinen unb nur oom Wetter ber hommenben 
Tage ober Wonate reben, wie bie folgenbe, bie für Bnfang bes Tlebelung, 
bes Tlooembers, beftimmt ift:

Ob ber Winter halt ober warm foli fein /
So gehe am pllerheiligentag fo fein
3n bas Gehölj ju ben Buchen /
BUba magft bu folgenbes Jeichen fuchen: 
Hau einen Span baoon / unb ift er truchen / 
So wirb ein harter Winter herrucken;
3ft er aber naß ber abgehau'ne Span /
So kommt ein milber Winter auf ben pian.

Hier fchauen roh roieber einem bunklen TJtfel ins pntliti, bem puls- 
fdilag ber Bäume. Diefer pulsfcßlag treibt bas pflanjenblut burch bie 
Stämme hinauf bis ju ben äußerften Spitjen unb wir wiffen heute, baß 
es auch im höchften Baum keine anbere firaft gibt, welche bie Säfte jum 
fireifen jwingt, als in THenfd] unb Tier. Wir werben barum auch für bie 
fonftigen Eebensoorgänge ber Pflanje ähnlidie Einrichtungen oorausfetien 
bürfen, wie wir ße bei ben beweglichen Wefen beobachten.

Buch ber non Sonne unb THonb bebingte Bhythmus finbet ßch barum, 
wie wir fdion an ben Jahresringen fahen, auch in ber Pflanje wieber. 
Die Eebensfteigerung im frühjahr, ber Saftftieg, ift barum auch im Bauern- 
wiffen balb nodi ber Winterfonnenwenbe feftgehalten. Diefer Saftftieg 
läßt nun aber gegen Enbe Oktober nach, infofern, als bie Saftmenge auf 
bas für ben hommenben Winter juträgliche Waß abßnht. Diefe Wenge 
ift alfo ebenfalls ein Dorjeichen bes beoorftehenben Winters. pn einem 
abgefchlagenen Buchen- ober Birkenfpan läßt ßdi barum erkennen, wie 
bie winterliche Großwetterlage ßch geftalten wirb. Diefe fehr juuerläffige 
Probe braudit nun nicht gerabe am pllerheiligen-Tage oorgenommen ju 
werben. Es kommt nur barauf an, baß in ¡ebem Jahre an bem gleichen 
kosmifchen Tage bie probe erfolgt; benn nur fo kann ber Prüfenbe ein 
eigenes Urteil gewinnen. Wer weber Buchen noch Birke jur Derfügung 
hat, kann auch eine Weißtanne anfdilagen.

Jetjt ift nun auch bie Jeit, Obftbäume ober Sträucher ju pflanjen. 
Dies muß immer bei abnehmenbem Wonbe gefchehen, weil bie Gewächfe 
bann Jeit gewinnen, feinfte Saugwurjeln ju bilben, ehe ein oermehrter 
Safttrieb in ber Tleumonbjeit eintritt. Wer alfo an feinem Obftgarten 
freube haben will, ber pflanje immer bei abnehmenbem Wonbe. Unter 
ben Sdimudibäumen aber macht bie Einbe eine pusnahme, ba ße brei 
Tage oor ober nach bem Dollmonbe oerfetit werben foil. Ebenfo müffen 
bie Bäume ihrer überflüffigen ftfte währenb bes abnehmenben Wonbes 
entlebigt werben, wobei ganj allgemein bie Hegel gilt, baß alles, was 
nicht wadifen foil, im abnehmenben, alles aber, was wachfen foil, im 
junehmenben Wonbe befchnitten werben muß. Wir werben mithin fiopf- 
weiben ober auch jur Holjnuhung bienenbe päppeln immer bei junehmen- 
bem Wonbe ihrer Buten unb ftfte entlebigen; benn wir wünfehen ¡a 
weiteren unb kräftigen Bustrieb. Bus biefem Grunbe heut ber Bauer auch 
bei junehmenbem Wonbe.

3m Tlebelung wichtig ift noch öer 11., ber Wartinstag, ber uns 
nochmals eine winterliche Dorausfchau ermöglicht:

3ft es an Skt. Wartini bewölkt /
So foli es einen milben Winter geben; 
Scheint bie Sonne ober liegt Schnee / 
So tritt ftrenge Winterkälte ein.

Wit biefem 11. Tlebelung ßnb wir aber bei einem fehr merkwürbigen 
Tage angelangt; benn nach uraltem Brauch kommt an ihm bie Wartins- 
gans als feftfehmaus auf ben Tifch- 3n biefer Sitte pflegt bie heutige 
Dolkskunbe wieberum, ähnlich wie beim Grünbonnerstage, bie Hefte 
eines fiultes, einer fiultfpeife ober bie Überbleibfel eines Opfers ju 
erblichen. Die Gans war ein bem Donar geheiligter Dogel, wobei es 
immerhin feltfam ift, baß biefes Opfer ausfchließlich im Wagen bes 
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OpferntJEn lanbete. Später fei bann ber Heilige Wartin an bie Stelle bes 
Sattes getreten unb fo habe ßdi all bas bis auf ben heutigen lag erhalten. 
Biefe Angaben aber ßnb nur eine hinausfchiebenbe Antwort auf unfere 
wißbegierige frage; benn wir möchten boch gern wiffen, warum bie Gans 
bem Bonar geheiligt war; warum ße alfo, um nun gleich in ber uns 
nertrauten form ju reben, in Berbinbung mit ben Bonarhräften fjeil 
brachte. Wieber liegen bie Binge ungemein einfach; benn wir erfuhren 
bereits, baß bie Gänfe überaus empfinblich gegen bie gefteigerten clek- 
trifchen Wirkungen ßnb. Bas ift ¡a auch bet Grunb, weswegen ber Bauer 
Tleffeln als Abfctjirmmittel ins Tieft ber Gans legt. Wir haben überbies 
audi baoon gehört, baß bie Gänfe als Gewitterkünber gelten können, ba 
ße fchnatternb hin- unb herfliegen, fofern ein Wetter heraufjieht. Bamit 
aber ift fcßon eigentlich alles gefugt. Wenn uns nämlich bie Gans redit- 

j jeitig baoon unterrichtet, baß ein Gewitter beoorfteht, fo gewinnen wir
Jeit, jene jahlreichen Schutimaßnahmen ju ergreifen, bie ber Bauer kennt, 
um ben Blißfchlag abjuwehren. Bas ift bas fjeil, bas uns bie Gans 
in Berbinbung mit ben Bonarkräften bringt.

Auch in anberer fjinßdit beweift bie Gans juminbeft in »h^^r wilben 
form ihre Berbinbung mit Bonar. Wir könnten oielleicht erwarten, baß 
ße auch in ber freien Tlatur ihre Empfinblid]heit gegen Beijftreifen unb 
erhöhte elektrifche Eeitfähigkeit burd] bie Anlage ihres Heftes kunbtut, 
inbem ße ihren Brutplaß auf unbeeinflußte plätje legt. Bas ift al r fehr 
fcßwer, ba ße faft ausfdiließlich an krautigen Ufern brütet.

Es beftänbe nun bie Wöglidikeit, baß ße fich }ur Entftrahlung ihres 
Heftes, wie bas ber Bauer tut, ber Tleffel bebient. Bas fdieint ße nicht 
ju tun, fonbern fie pflegt auch bann, wenn biefe Gewächfe nur in ber 
ferne ju haben ßnb, mit gleichem Erfolge bie Binfe ju oerwenben. Audi 
biefe wächft nur bort wo bie Hute ausfdilägt unb hat bie gleiche Fähigkeit 
wie bie Brenneffel. Werben bie Binfen aus bem Heft entfernt, fo holt 
bie Wilbgans unoerjüglid] neue herbei.

fjier fehen wir nun, wie recht bie frühen hatten, wenn ße mit bem 
geflügelten Wort: „Er ift in bie Binfen gegangen", ben infolge elbifdier 
Krankheiten erfolgten Tob eines Tnitmenfdien umfdirieben.

Ba aus unferer wilben Graugans unfere heutige fjausgans hetoor- 
gegangen ift, fo bürften aud] bie Beobachtungen unferer Boroäter ju
nädift an ber Wilbgans oorgenommen worben fein. Was für ße galt, 
ift heute noch für bie Fjausgans jutreffenb.

Wit bem Einbruch bes um Witte Hooember beginnenben Borwinters 
pflegen nun bie Gewitter aufgehört ju haben. Bis auf bas Juchtpaar ßnb 
bie übrigen Gänfe ¡eßt gerabe reif baju, in ben Kochtopf ober bie Häucher- 
kammer ju wanbern. Ber erfte jarte Gänfebraten kommt barum an einem 
Tage auf ben Tifd], ber ehebem ßch ganj gewiß baburch ausjeidinete, baß 
et frei oon befonbers ftarken kosmifchen Anwirkungen war unb oor ber 

Weiterjunahme ber um Wintersanfang einfeßenben Sonnena:.Wirkung 
ohne Gefahr genoßen werben konnte. Biefer Tag ift ber 11. Hebelung, 
ber bann fpäter bem fjeiligen Wartin jugeorbnet würbe.

Audi im brauchoerankerten Gänfebraten wirb alfo weisheitsoolles 
Tun ßd]tbar. Ber Wartinstag ift barum auch fonft noch wichtig:

Wenn bas Eaub oon Bäumen unb Heben oor Wartini nicht abfällt /
So kommt ein kalter Winter. — ferner:

Tummeln fidi noch bie Fjaielmäufe /
Jft es noch weit mit bes Winters Eife.

Überbies fteht uns eine Hegel jur Derfügung, bie uns erlaubt, fdion 
im Boraus bas Wetter bes Wartinstages ju erkennen:

Bringt Allerheiligen (1. 11.) einen Winter /
So bringt Wartini einen Sommer. —

Hegen auf Allerheiligen beutet auf einen ftrengen Winter.

Wenn bie Wartinsgans auf bem Eife ßeht / 
Chtißkinbchen im Breche geht.

An Wartini Sonncnfchein /
Tritt ein kalter Winter ein.

Wenn um Wartini Hebel ßnb /
So wirb ber Winter meift gelinb;

Wenns auf Wartini regnen tut /
Bas ift ben Saaten niemals gut.

Gibt es oor Sankt Wartin ftarken Jroft /
Bann wirb ber Winter gelinb.

Wolken am Wartinstag /
Ber Winter unbeßänbig werben mag.

Anbere wichtige Hegeln für biefe Jeit ßnb:

Halten Birk' unb Weib' ihr Wipfellaub lange /
Jft jeit'ger Winter unb gut Frühjahr im Gange.

Ein Fjerbft / ber warm unb klar /
Jft gut fürs nädifte Jahr.

Jn oielen Fjerbftnebeln fe’q' /
Ein Jeidien oon oiel Winterfchnee.

Jetjt nun im Hebelung ift es Jeit, ßch ein weiteres treffliches Hilfs
mittel ju beforgen, bas ruhigen unb tiefen Schlaf vermittelt. Aditlos ßnb 

246



wir an ihm aorübergegangen. Tlur ber Daturfreunb ift auf feinen Wan- 
berungen ftillgeftanben, wenn er ju ben wilben Hofen harn unb bort 
eine jener feltfamen Gallen erblickte, bie in ihrem moosartig behaarten 
äußeren an fich fdion reijuolle Gebilbe finb. "Der Bauer nennt fie mit 
Hecht Schlafkunje unb bie Bäuerin roirb ihrem Säugling, roenn er befon- 
bers unruhig ift ober gar an firampfjuftänben leibet, gern eine falche 
Wilbrofengalle in bie Wiege legen. Bas ift Kein finfterer Aberglaube; 
benn bie Erfahrung hat gelehrt, bafä mit fiilfe biefer fchlichten Waßnahme 
bie ßleinften ruhig unb gefunb roerben unb bie Erraachfenen tief unb 
traumlos fchlafen.

Jeber hat überbies Gelegenheit, all bas nad|juprüfen. Er nermag 
bamit auch eine Erfcheinung ju befeitigen, bie gar nicht fo feiten ift. 
Treten nämlich roährenb ber Bettruhe fußkrämpfe auf, fo finb fie in ben 
weitaus meiften fällen barauf jurückjuführen, baß bas untere Bettenbe 
non einem Beijftreifen beeinflußt wirb, fegen wir borthin einen Schlaf- 
kunj, fo wirb bas Übel aerfchwinben. Sollte es non neuem auftreten, fo 
ift bas ein Jeichen bafür, baß wir eine neue Galle fchneiben muffen.

Es bebarf hier keines Wortes barüber mehr, baß wir in biefen 
Wucherungen ber Wilbrofen wieberum ein Entftrahlungsmittel oor uns 
haben, bas keineswegs ber einjige Teil ber fjagrofen ift, ber biefe Eigcn- 
fchaft befifit. Bie jahlreidien Bräuche, bie fich nämlich an bie Hofenfrüchte, 
bie Hagebutten, knüpfen unb bie fich befonbers um bie alte Tkujaf|ts- 
nacht, um bie Blutter-, um bie Heilige Dacht ranken, finb nichts anberes 
als Gefunbheits-, als Dorbeugemaßnahmen gegen bie nach ber Winter
fonnenwenbe am 22. Bejember einfetjenben ftark gefteigerten kosmifchen 
pnwirkungen. Hoh gegeffene Hagebutten ober irgenbwie jubereitete finb 
alfo aud] hier wieber alles anbere, als bie Hefte einer fiultfpeife. Dodi 
heute würben ße ihren Jwedr trefflich erfüllen, bann, wenn bie früchte, 
wie ber alte Brauch aorfchreibt, erft am Heiligen pbenb in ben erften 
Tlachtftunben, alfo nach Sonnenuntergang, gepflückt werben, weil fie erft 
bann mit ber nun einfetienben ftärkeren pnwirkung befonbers wirkfame 
pbwehrkräfte beßtien.

pile biefe Speifen aber bürfen nie in IBetalltöpfen jubereitet unb 
nicht mit ftählernen Geräten in Derbinbung gebradit werben. Sie ßnb 
ausfchließlich in Tongefäßen jujubereiten unb mit ßlbernen, höljernen 
ober beinernem Befteck ju effen.

Jn jebem Blonat gewahren wir alfo ßnnnolle unb jweckmäßige Blaß
nahmen, bie bem allgemeinen Wohle bienen; bie immer barauf gerichtet 
ßnb, ben Gleichklang jwifdien Eeben unb kosmifdier Umwelt ju erhalten. 
Jn jebem Blonat auch entbecken wir wichtige Taggruppen, bie in ber 
gleichen Hichtung erlauben, uns por unnötigen Wiberftänben ober Hebun
gen ju bewahren. Ba behauptet etwa eine Hegel nom 25. Tlebelung, bem 
fiatharinentag:

Schafft Katharina oor froft ßdi Sdiutj /
So watet man lange braußen im Sdimutj.

Wie's um Katharina / trüb ober rein /
So wirb auch öer nädifte Hornung fein.

Widitig nodi ift ber 30. Tlebelung, ber pnbreastag:

Ber pnbreasfdinee bleibt hunbert Tage liegen unb erftidit bas Getreibe.

Sehr hübfche Beobachtungen kann ber llaturfreunb an forellen- 
gewäffern machen. Hier heißt es bie Eaidiplätie aufjufpüren. Biefe finben 
ßch um Enbe Doaember unter gewöhnlidien Derhältniffen in etwa einem 
halben Bieter Waffertiefe. Ba aber nieberfchlagsarme Winter bie Ge- 
fährbung einer Austrocknung unb bamit bie Derniditung ber Brut jur 
folge haben müßten, fo hanbelt bie forelle, als wüßte ße in biefer frage 
Befdieib. Blit Hecht ift alfo ber Bauer ber pnßcht, baß bie forellen, fofern 
ße in tieferem Waffer laichen, nur geringe oorwinterliche Dieberfdjläge 
ankünbigen. Hierbei ift wichtig, baß wir uns nochmals bie länblidie Unter- 
fdieibung jwifdien bim etwa am 14. Tloaember einfetienben Dorwinter 
unb ben erft um Witte februar beginnenben härteren Dadiwinter ins 
Gebächtnis rufen. Die folgerungen, weldie bie Eaidiplätie ber forellen ju 
jiehen erlauben, haben alfo nur für ben Dorwinter Bebeutung, ba fpäter 
bie jungen fifdie hinreichenb beweglich finb, um ben Gefahren nieberen 
Wafferftanbes ju entgehen.

Währenb bes Hoaembers hört nun gemeinhin alle bäuerliche Reib
arbeit auf. Hegeln unb Bräuche, bie uns bis jum Jahresfchluß begegnen, 
finb barum fo gut wie frei aon kurjfriftigen, bie Eanbwirtfchaft angehen- 
ben Haifdilägen. Blit bem Tlebelung fdjließt bas Jahr ber pekerforgen. 
Wer bie Bauernregeln kennt, wer ße finngemäß anjuwenben aermochte, 
wirb ßdi manche Enttäufdiung erfpart haben. Die Hegeln allein aber tun 
es nicht. Darum mag ßch mancher mit jenem Bauer tröften, ber jwar 
alle Hegeln brau befolgte, .bennodi aber nor fehr karger Ernte ftanb. Übet 
bie felbbreiten hinüber rief ihm ba fein Dadibar ju: „Hier helpt kein 
Wistum, hier heißt kein Böen (Beten), hier mot IBcß (Illift) hen!"

Dann mag ber pdier ruhen, mag fidi öas Eeben in ihm aorbereiten, 
währenb bie fdjütienbe Schneebecke über ihn gebreitet ift; benn ber Dor
winter hat eingefetjt, bie Jeit ber Stillen Wochen.

Weit müffen wir jurüdigehen, um ben eigentlichen Sinn ju erfaffen, 
ber gerabe bie Jeit aor bet frohen, lichterglänjenben Weihenacht ju ber 
„füllen" ftempelte.

Währenb im Alltagsleben kaum noch eine Erinnerung an biefe Spanne 
ber fdjlafenben Datur wach ift blieb im kirchlichen Brauch ein Heft früh- 
jeitiger Gepflogenheiten erhalten. Jn gar mancher Gegenb werben auch 
heute nodi in ben Stillen Wochen keine Ehen gefdiloffen, weil bie priefter
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erklären, es jieme (ich nicht unmittelbar oor ber Heiligen Tlacfjt Jreuben- 
fefte ju feiern.

Hier aber mit offenem Sinn Draußen ber llatur folgt, roer nodi ein 
puge hat auch bie feinften "Regungen ju erhennen, bie (ich im THienEnfpiel 
ber großen TRutter jeigen, ber ßeht baß bie Stillen Wochen nicht einer 
Überlegung kirchlicher Gebankengänge entfproffen, [onbern baß hier ber 
einft naturnah lebenbe Tilenfch nidits anberes tat, als auf bie Stimme 
ju hören, ber er gehorchen muß, roenn er mit Welt um Umwelt in Gleich- 
hlang leben unb nur bas tun will, was ¡hm unb bem Ganjen jum 
Beften gereicht.

Wollen wir ben Sinn ber Stillen Wochen erfaffen, bann müffen wir 
uns uergegenwärtigen, baß mit bem jweiunbjwanjigften "Dejember bas 
hosmifche Jahr, bas Sonnenjahr, ju Enbe geht. "Rn biefem Tage hat unfer 
TRittengeftirn feinen tiefften Punkt am fjimmel erreidit, um uon nun ab 
wieber cmporjufteigen. Hlit biefem Rufftieg ftrömt auch neue firaft in alles 
Eeben. Währenb ber norangegangenen Stillen Wochen, ben letzten Wochen 
bes Sonnenjahres, hat bie Tlatur braußen ein merhwürbiges Geßdit be- 
hommen. "Regungslos greifen bie kahlen Rfte faft leblos in bie graue De- 
jemberluft. "Das Waffer ber "Bäche ift burchßditig unb hlar, unb wer genau 
ju fchauen uerfteht hann fidi bes Einbruchs nicht erwehren, baß auch in 
ihm bie Eebloßgkeit jum Rusbruch hommt.

TRit bem Tiefftanb ber Sonne geht nun auch ein natürlicher V.efftanb 
bes Eebensgefühls einher. Selbft ber ftärhfte Trieb, bie Eiebesfehnfucht, 
klingt ab; es ift bie einjige Spanne bes Jahres, ba braußen jwifchen 
Rdiern unb Wölbern bie Sehnfucht fchläft. "Richt aber nur bort; auch bei 
ben natürlich lebenben TRenfchen fdileicht Hlübigheit fidi ein. "Das alles 
ift felbftoerftänblich nach bem, was wir oon ben Jrühlingswochen hörten, 
währenb benen bie nun wieber höhere Sonne (Tafel VI) bas Eeben 
prägenb beeinflußt. Umgehehrt wirht fidi ihre mangelnbe Wirkung in 
ben füllen Wochen als TRattigheit, oft fogar als Hiebergefchlagenheit, im 
"Bereiche ber ganjen nörblidien Tlatur aber als TRinberung ber Eebens- 
hräfte aus.

Uun fcheint aber hier ein Wiberfpruch ju beftehen; benn aus ber 
fiume ber jährlichen kosmifchen pnwirkungen (Rbb. 25) erhennen wir, 
baß gerabe in ter Wintersjeit biefe ungeheuer gefteigert erfrtieint. "Das 
Gegenteil beffen mußte alfo erwartet werben, was wir eben behaupteten. 
Doch es fcheint nur fo, wie uns Rbbilbung 1<J lehrt, bie uns jeigt, baß 
jwifchen bem Juftrom ber wetterbeeinfluffenben (Rbb. 25) unb ber bio- 
logifch wirkfamen firäfte eben jener Unterfdiieb befteht, ben wir bei ber 
frühlinglidjen Prägung bes Eebens erörterten unb ber oom Stanbe ber 
Sonne über bem fjorijont abgängig ift.

Ruch hier alfo oollbringt Die Tlatur mit Hilfe ein unb berfelben Ur
fache fehr unterfdiiebliche Wirkungen. Sie erreicht auch in biefem Jolle 

einen harmonifdien pusgleidi. "Die wetterbeeinfluffenben firäfte nehmen 
jwar ju, aber bie lebensförbernben werben burdi ben Tiefftanb ber 
Sonne ftarh oerminbert.

Wir haben jwar bisher befonbers bie fchäblidie Seite ber kosmifchen 
pnwirkungen betrachtet. Rber bies nur beswegen, weil über bie förbet- 
lidien fo wie fo nie ein Jweifel beftanb.

Jetit aber fpielt bas llachlaffen ber günftigen eine "Rolle; benn jetit 
währenb ber Wochen oor Weihnachten, wie fdion betont würbe, als ber 
einjigenjeit bes ganjen Sonnenjahres, fchläft braußen 
in Walb unb Jelb, in Wiefe, TRoor unb Fjaibe, fchläft felbft in "Bach, Jluß 
unb Weiher bas gefamte Eicbesleben. niemals fonft finben wir biefe 
lluhe, biefes Schweigen. Tlidit liebel, Jroft, Schnee ober Eis ßnb es, bie 
hier wirken, wie uns bet oiel härtere, aber fdion liebesfrohe Rachwinter 
im Jebruar lehrt, es ßnb bie kosmifchen Gewalten, bie jetit "Ruhe übet 
bie Eanbe breiten, fiosmifche Gewalten ßnb es alfo auch, bie jene kraft
arme Stimmung über bie TRenfchen werfen, bie alle natürlich Eebenben 
anfpringt.

nicht umfonft haben unfere Phnen biefe Spanne alfo als bie Jeit ber 
Stillen Wodien bejeichnet. nicht umfonft hat ihr "Brauchtum, bas immer 
unb immer wieber nur ein Hilfsmittel war, richtig ju leben unb richtig 
ju arbeiten, bie nötigen Folgerungen aus bem Gang ber Datur gejogen, 
wie uns bas bie heute noch lebenbe Sitte beweift, oor Weihnachten währenb 
ber Stillen Wochen keine Ehen ju fdiließen. Reute mit einem Glaubens- 
mäntelchen umhüllt, hat biefer "Brauch uns folgenbes ju fagen: puch im 
"Reiche bes natürlich lebenben bäuerlichen TRenfchen fchlummert jetit alle 
Eiebesfehnfudit. Es fdiien barum nidit naturgemäß, jetit ben "Bunb fürs 
Eeben cinjugehen, ba ber ebelfte Jweck ber Ehe, nämlich eine balbige unb 
g e f u n b e Rachkommenfchnft ju erjielen, gerabe währenb ber Süllen 
Wochen nicht mit polier Sicherheit ju erreichen war. pber nodi ein weit 
höherer Geßchtspunkt entfdiieb hier. Dietifdies berühmtes Wort „Dicht 
fort follft bu bidi pflanjen, fonbern hinauf", gibt uns ben Schlüffel. Dicht 
auf bloße Dachkommenfchaft kam es ben Phnen an, fonbern auf fiinber, 
bie in ßch bie höchften TRöglidikeiten beiber Eltern, fiinber, bie 
[tärkfte Eebenskraft befaßen. Diefe ihnen ju nermitteln, konnte 
bie lebensfdjwädifte Jeit bes Jahres kaum geeignet fein. Still fällten unb 
mußten bie Stillen Wodien bleiben. Das ift ein mahnenber Ruf, ber aus 
nebeloerhangenen Donembertagen mit urweltlicher firaft als eine ewige 
Weisheit in ben neuen Garten ber Deutfchen Ehe hineinklingt: pchtet ber 
Stillen Wochen! —

Welch rührenbes unb ebles Empfinben, welch feine pnpaffungsfähig- 
keit an ben Gang bes plls fpricht aus biefem Brauche, ber uralt ju fein 
fcheint. Das ift bas Geheimnis ber Stillen Wochen. Sie umgreifen eine 
(eltfame Jeit, in bie gar manche Sitte fällt, bie heute noch lebt, nerbrämt 
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unb uerfdileiert unì) Darum in ihrem Wefen nicht mehr oerftanben würbe, 
obwohl es fidi um Bräuche oon tieffter finnbilblicher Bebeutung hanbelt.

Ba ift etwa ber 6. Julmonb, ber Tiikolaustag, an beffen Dorabenb 
Tliholaus, ber finecht Bupprecht, ju ben fiinbern kommt.

Wieber ift hier eine fjeiligenlegenbe um bie urtümliche Geftalt 
gewoben, bie gewiß fchon oor nielen Jahrtaufenben um bie Winterfonnen- 
wenbjeit bie Sprößlinge ber Phnen befudpe. Hoch heute aber tritt 
Tliholaus als alter Wann in bichen Pelj gehüllt auf unb trägt neben bet 
Birhenrute auch noch einen Sach bei fidi, in bem feine Gefchenhe, oor allem 
ppfel unb Hüffe geborgen finb. Bie Weinung, es fei felbftoerftänblidi, baß 
biefe beiben als Bauerwaren bekannten Früchte gerabe in ber frucht
armen Jeit eine Bolle fpielen müßten, entfpringt oöllig äußerlichem 
Benhen. Es ift oielmehr notwenbig, uns an bie Sitte unferer Boroäter 
ju erinnern, in Hüffen unb ppfeln Sinnbilber ju fehen. Ber ppfel galt 
ihnen als bas Symbol ber auffteigenben Sonne, bes junehmenben Eichtes; 
bie Huß aber als Sinnjeichen ber Fruchtbarkeit. Biele Hüffe finb immer, 
wie wir wiffen, nicht nur Begleitetfcfrjeinungen einer reichen Ernte, fonbern 
auch einer gefteigerten Geburtenzahl. Beibe, ppfel unb Hüffe gehören alfo 
garnicht jum pnfang bes Bejembers, fonbern jur Winterfonnenwenbe, 
aus bem unfer Weihnachtsfeft entftanb*).  Jetjt aber bekommt bie Geftalt 
finecht Bupprechts mit bem langen, weißen Batt fofort einen Sinn. Hupp
recht ober Hikolaus ober wie er fonft heißen mag, ift nichts anb .es, als 
bas oerperfönlichte alte Jahr, bas jur Büfte geht So wie bie Sonne jur 
Wenbejeit in fich bereits ben hommenben Frühling uno ben Sommer trägt, 
fo trägt ber Weihnachtsmann in feinem Sache Eicht unb Eeben bes beoor- 
ftehenben Jahres, Sonne unb Fruchtbarkeit unb ftrahlenbe Jugenb unb 
fehnfüchtige Eiebe; er oerfinnlicht bas Sterben, Sein unb Werben, bie 
ewige Wieberhehr. Ber Ur-Hiholaus ift alfo bas finnoollfte Berbinbungs- 
glieb jwifdien fterbenbem alten unb wachwerbenbem neuen Jahr. Er ift 
ber eigentliche Weihnachtsmann, ber urtümlidie beutfdie Gabenfpenber; 
benn Hüffe unb ppfel waren fchon in früheften Jeiten fymbolifche Spenben 
ber TTlutternacht, ber Hacht, in ber bas neue, bas Sonnenjahr geboren 
würbe, bas aus ber Tiefe bes Wenbetages emporftieg.

Erft bie fialenberreformen, bas Berftänbnislofe, bas Entwurjelte, 
haben es mit fidi gebracht, biefen Weihnachtsbraudi mit ber Berlegung 
ber Tage auch finnlos oorjuoerlegen. Bas bies fo ift, beweift uns nicht 
nur ber bis jur Witte bes neunjehnten Jah-junberts im urhatholifchen 
fchwäbifchen Oberlanb giltig gewefene Brauch, am 5. Bejember, unb nicht 
am fjeiligei pbenb, bie Großbefcherung oorjunehmen, bie eben am 
urfprünglichen Weihnachtsmann hing, fonbern oor allem bie bisher ganj 
unbeachtete Hute.

*) Släfjcreo [icíjc: Sanne Sifter „®cr Serrooffsroinfel“; »erlag S)r. Hermann ffjdjenljagen, 
Sreelau.

Sie würbe für ein Jüchtigungsmittel gehalten, währenb ße in Wahr
heit, wie wir fchon früher iahen, ein Heilmittel ift unb fidi als „Eebensrute" 
bis jum heutigen Tage erhalten hat- Bejeidinenb ift, unb für unfere 
pbleitungen beweifenb, baß fie nur in ber Jeit ber auffteigenben Sonne 
ausgiebige Berwenbung finbet. Bie Hute bes Hikolaus hann alfo nicht 
mit bem 6. Bejember jufammenftimmen, wohl aber mit bem Tage ber 
Sonnenwenbe, oor beffen pnbrudi ihre Berwenbung beswegen lebens
wichtig war, weil fdion am 24. bie erfte leife Junahme bet kosmifchen 
pnwirkung einfetjte, bie mit bem 25. ju Dotier merkbarer Fjöhe anfteigt.

pls bann ber künftliche 1. Januar jum Jahresbeginn gemacht würbe, 
oerfchob bie entwurjelte Priefterfdiaft finngemäß ben Hutenbraudi auf ben 
28. heutigen Julmonb unb legte auf biefen Tag bas fiinberfitjeln, ben 
ñinbertag. fiier fchlugen fidi öann bie fileinen gegenfeitig mit Buten. 
Trohbem hat man ber urtümlichen Geftalt bes fineditcs Bupprechts bie 
Hute belaßen. Böllig unnatürlich ift aber ber Glaube, er trüge bie Birhen
reifer beswegen, um ungejogene fiinber ju jüchtigen. Es muß barum 
wieberholt werken, baß bas Streicheln, Fihrln ober Schlagen nur ben 
Jwech hat, bem aufgelabenen fiörper reeßrjeitig oon ber winterlich 
bebingten fchäbigenben „Eabung" ju befreien, ehe ein weiterer nun burch 
bie kosmifchen Berhältniffe fdinell junehmenber Sonnen-Einfluß ju Er
krankungen führt. Wirkfam aber wirb bie Hute erft beim fcßnellen Schlagen 
ober bann, wenn fie in lodserer Befenform Berwenbung finbet. Sie oertritt 
hier bas, was unfere heutige fieilhunbe burch Bibrations- unb anbere^ Waf- 
fagen ju erjielen ftrebt. Sie leiftet babei aber mehr als bie mechanifche Waf- 
fage unferer Tage unb ift infofern auch juoerläßiger, als ber maffierenbe 
Wenfch, auf beffen Perfönlichheit es, wie jeber erfahrene prjt beftätigen 
wirb, in hohem Waße anhommt. Bie grüne, frifdie Hute aber bleibt fidi 
immer gleidi unb wirb auch, in Jukunft wieber als ein treffliches Wittel 
jur Erhaltung ber Gefunbheit anerkannt werben. Jebenfalls ift bejeidinenb, 
baß neben ber Birke, bie übrigens am Barbaratage gefchnitten unb wie 
bie Barbarajweiglein getrieben würbe, um bann jum Fitkin oerwenbet 
ju werben, ju anbeten Jeiten im Bing bes Jahres Heffel, Wacholber, Faul
baum, Bogelbeere, Weibe, Burbaum, fjafel, Wiftel, fiornelkirfdie, Bos- 
marin, Stechpalme, Pimpernuß unb auch Fichte 3ur Benutzung kamen. Bas 
alles ßnb aber ausnahmslos Gewächfe, bie entftrahlenbe Wirkungen haben.

Fraglos ift übrigens ber tiefere Sinn ber Eebensrute, bie keineswegs 
nur bei fiinbern, fonbern bauernb auch bei älteren perfonen angewenbet 
würbe, ber, ben Erwachfenen nur in „gefunbem" Juftanb jur Fortpflanjung 
fchreiten ju laffen. Ba nun nach ber Winterfonnenwenbe bie Eiebesfehn- 
fudit oon neuem einfetjt, fanb alljährlich in ben Hauhnächten auch bas 
Fitjaln ber Erwachfenen ftatt.

Heben biefer Gefunbheitsmaßnahme gibt es aber noch Bräuche, bie 
erft oor wenigen Jahrjehnten auf kirchliche pnorbnung hm oerboten
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ujurben unì) non benen hier nur ber fiinbertanj am Tlikolaustag um ben 
pitar ermähnt fri, ber, non einer „Braut" unb non einem „Bräutigam" 
geführt rourbe. Ber Tan] aber war nicht etwa auf ben Tlikolaustag, 
urfprünglich mithin auf ben 24. Julmonb befchränht, fonbern wir finben 
ihn bei allen großen Seftjeiten ber phnen wieber. pile feiertage waren 
oom Tanj begleitet. Tliemanb gweifelt baran, baß er einft eine fiulteinrich- 
tung war. pber niemanb hat bie eigentlichen Urfachen entbeckt, bie als 
crlebnisftarke Erkenntnis erft ju biefer fiulthanblung führt, puf bie lebens- 
ftarke Erkenntnis aber kommt es an; benn nichts ift im Ruit, bas als 
Urkeim ßch nicht erft im profanen plltag bewährt unb im Weistum fieim- 
ftatt gefunben hätte.

ilbb. 19.
(£i)inc[i[tf;c 911onabe als finnoollffes 9c’r0cn für ben ©runbbau bes Rosmos unb bes Hebens, 

gleirfjjeififl aber Sinnbilb bes Sanjes.

So auch ber Tanj. Tliemanben aber wirb es geben, ber fofort bie 
engen unb tief religiöfen Binbungen ju burchfchauen oermag, bie ben 
Tan} jur lebenbigen pusbrucksform beffen machen, was bie chinefifche 
ITlonabe in fcheinbar unlebenbiger Form barftellt. Ihrer beiber Sinn, beren 
keiner bisher enträtfelt würbe, foli hier aufgejeigt werben (pbb. 19],

Jebem oon uns ift wohl bei ber Betrachtung chinefifcher fiunft- ober 
fiulturwerke jene feltfame aus jwei aneinanbergelegten fiammata beftehenbe 
Blonabe aufgefallen, ohne baß er ahnte, in oie enger Bejiehung biefes 
merkwürbige Gebilde jur Grunbuorausfefiung bes beutfdien Weltbilbes 
unb bamit auch ber Welteislehre fteht, unb welche ITlöglichkeiten es in ßch 
fchließt, bie weltanfchaulichen Folgerungen in fiinficht auf ben THutter- 
boben aller fiultur ju jiehen

puf bie THonabe war ich aufmerkfam geworben, weniger wegen ihrer 
eigenartigen Geftaltung als nielmehr wegen ihres fcheinbaren Beiwerkes, 

jener pa-kua, als einer merkwürbigen pnorbnung ganjer uni geteilter 
Striche (pbb. 19], bie ßch nicht nur in biefem dpneßfchen, babei uralten 
Sinnreichen finben, fonbern in Dereinfactjter Form neben einer etwas 
abweidienben Wonabe auch auf ber Flagge fioreas in hier allerbings nur 
oier puswahlformen ju erkennen finb.

Bas iß an ßch fchön bebeutfam; benn nermutlich iß bie Gerichte 
fioreas älter als bie Chinas, juminbeft hat ße ihren fiöhenweg in kultureller 
fjinficht bis jur Bernichtung ober bis jur ftarken Beeinträchtigung burch bie 
jur Jioilifation abgefunkenen Japaner nerfolgt, ein Borgang, ber ßch 
nor erft breißig Jahren abjufpielen begann, ohne baß ber gebilbetfte 
Europäer eine phnung baoon hatte, was hier im fernen Often aus wirt- 
fchaftlichcn Grünben an kulturellen Werten jertrümmert würbe.

flbb. 20.
Roreanifrfje Jlaflfle (natfj Rai[cr SDilíjcIm II).

Bic koreanifche Weltanfchauung, bei uns fo gut wie unbekannt, ift 
reine Gotik, babei uon einer jarten Eyrik burchjogen unb in allem, wenn 
wir es fo kühl ausbrücken wollen, harmonifch in ben kosmifchen Rhyth
mus unb Hing eingefenkt.

Bas jeigt uns fdion bie Flagge, fcenn (pbb. 20) außer ber ITlonabe 
finben ßdi oier ganj beßimmte, in ber diineßjdien pa-kua an ber gleichen 
Stelle ftehenbe Strichanorbnungen, welche bie oier Himmelsrichtungen 
barftellen.

Unfere pbbilbung 20, welche nodi bem Buche fiaifer Wilhelms II. 
„Bie diineßfdje ITlonabe" wiebergegeben wirb, unfere pbbilbung (teilt aber, 
weil bie Jufammenhänge bisher nicht burchfdiaut würben, bie Hüdifeite 
öer Flagge bar, fo baß jum Bergleich mit pbbilbung 19 bas Bilb gewiffer- 
maßen non ber Hückfeite betrachtet werben muß. Erft bann fallen bie niet 
Jeidien genau mit ber Eage ber gleichen Jeidien auf pbb. 20 jufammen.

Sdion in meinem Buche „Jn monblofer Jeit" hatte ich auf biefe 
koreanifdien fjimmelsrichtungsjeichen hingewiefen unb barauf aufmerkfam 
gemacht, baß genau bie gleiche pnorbnung im Weltbilb bet ljoruben am
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unteren Higer gleichjeitig als Ergebnis bet Würfe bes Jfa-Orakels gefun
ben roirb, ebenfo roie audi bie Würfel ber Pueblo Jnbianer in ganj gleicher 
pnorbnung bie langen unb geteilten Striche jur Bejeidjnung ber Himmels
richtungen beßtizn. Jnjroifchen habe ich bie abgeroanbelte Wonabe auch in 
Europa unb in Wittelamerika gefunben. Diefe Buchprüfungen hönnen ju
nächft unberüchfiditigt bleiben, ba es uns hier nur um bie Sinnbeutung bes 
ganjen Gebilbes geht.

Es genügen uns jur Hadiforfchung allein Wonabe unb pa-hua, ba 
alle fonftigen, bisher meift aus China bekannte Jutaten bann oon felbft 
burchfchaubar roerben.

Schon feit Jahren oermutete idi in ber eigenartigen pnorbnung ber 
Stridie ein kosmifdi harmonifdies Symbol, ohne jeboch in ber Geftaltung 
bes Ganjen gerabe bas finben ju hönnen, roas bie Harmonie ausjeidinet, 
nämlich bas Dorhanbenfein eines beroegenben Spannungsreftes, ben idi 
in pnleljnung an bie Uhr als „Unruhe" bejeidinen möchte.

Wir begreifen biefe forberung fofort, roenn roir ben Harmoniebegriff 
roie ich ihn faffe, in Dergleidi jum Golbenen Schnitt fetjen. Der Golbene 
Schnitt oermittelt einen oollkommenen pus gleich, rooraus 
folgt, baß bort, roo bie Derhältniffe bes Golbenen Schnitts herrfchen, keine 
Beroegung gefunben roerben kann, roeil es keine Spannungen mehr gibt. 
Wo aber roeber Spannungen noch Beroegungtii oorhanben finb, beginnt 
bas Heidi bes abfolut Galten, Starren, bas Heidi bes Tobes uhb bes 
Toten. pier herrfchen Gefetje, hier ift ber Himmel aller Hechenmeifter; benn 
hier geiftert bie abftrakte Jahl. Hier allein kann man richtig meffen unb 
roägen; hier hann man eraht fein. Erahtheit unb Totes ßnb auf eroig 
unlösbar miteinanber oerbunben.

* Jur Harmonie aber gehört bie fähigkeit bes Einfdiroingen-Gönnens,
mithin bie Beroegung, bie roieber nur möglich ift, roenn fich harmonifche 
Spannungsoerhältniffe finben, nicht bie Spannung als Hegent, fonbern 
eine Spannung, bie oerglidien roerben könnte mit ben Derhältniffen, bie 
in einer Gugel herrfchen, roeldie mit Hilfe elaftifdier Bänber im Wittel
punkt eines Heifens feßgehalten roirb unb fo, jebem äußeren Einfluß 
nachgehenb, um ben Wittelpunkt unaufhörlich fdiroingt. Wit ihr aber 
änbern fidi gleichjeitig bie Derhältniffe in ben elaftifchen Bänbern roie auch 
in ben Spannungen bes Heifens. Sehen roir nun ftatt Helfen „Gosmos" 
unb ftatt Gugel „Wenfch", fo erkennen roir bie unaufhörlichen Beroegungen, 
bie juminbeft ber Cebenbe machen muß, um fidi ben natürlichen Hotroenbig- 
keiten harmonifch anjufdimiegen. Ein Toter oermag bas nicht, fonbern 
roirb ju bem Jroecke non ber Hatur aufgelöft, um in bequemer Weife 
bem Gosmos unb bem pblauf bes plls roieber eingegliebert ju roerben, 
roieber „bewegt" ju fein. Würbe ber Wenfdi aber bie fähigkeit haben, 

W < fidi burch ftarre Binbungen ju oerankern, fo roürbe bie an fich höhere 
kosmifdie Gewalt ihn oerniditen, auflöfen, roeil er „tot", alfo fchäblidi 

ift. Sie fdilägt ihn mit Grankheit, läßt alfo eine natürliche pusiefe ftatt- 
finben; benn feine Starrheit ift ein Hemmnis im pblauf bes plls unb 
barum ju befeitigen. Ein Hemmnis roäre er aber auch, roenn er ganj nach 
eigenem Belieben hanbeln roürbe; immer roieber gäbe es Jufammenftöße, 
immer roieber Heibungen. puch hier greift bie Hatur mit ihrer pusiefe 
ein: Sie oernichtet bas Störenbe.

Weber Starrheit, alfo Tob, noch felbftroillige Ungebunbenheit führen 
ju Harmonie, fonbern allein bie nachgiebige, fchroingenbe „Unruhe", bie 
fich (than baburch kennjeidinet, bas ihre jahlenmäßigc Erfaffung in einem 
quantitatioen Wert nicht gelingt. Das befagt: Wenn ich eine harmonifche 
Größe berechnen wollte, fo kann ich niemals eine fefte Jahl erhalten, nie
mals etroa ? ober 13, fonbern biefe 7 roäre nur ein pnhalt, etroas Sdjroin- 
genbes, bas feinerfeits roieber eine harmonifche Ergänjung bebürfte, bie 
ihrerfeits auch eine nur q u a l i t a t i o e Jahl roäre. Der Golbene Schnitt 
als Derkörperung bes Toten gibt aber erakte Werte, unberoegliche, ftarre.

plbert Beftgen hat nun herausgefunben — unb bie phnen oor oielen 
Jahrtaufenben mußten um biefe Tatfadie! —, baß ber harmonifche fidi 
oom Werte bes Golbenen Schnittes auf ber ftofflidien Ebene um etroa 
Ein Jroeiunbfiebenjigftel unterfcheibet, roobei es nach bem eben Gefügten 
felbftoerftänblidi ift, baß biefes % audi nur qualitatio ju roerten ift, mit
hin keine fefte Jahl bebeutet, fonbern feinerfeits roieber eine harmonifche 
Ergänjung oon qualitatio V72 benötigt unb fo fort bis ins Unenblidie.

Dort aber herrfdit für Wenfdienbegriffe eben bie Harmonie. Will 
ber Wenfch ßch erfüllen, fo muß er fidi biefem pH unb feinen Hotroenbig- 
keiten anfehmiegen. Jn ihm, bem Gosmos, ift alles bauernb in Jluß, in 
Beroegung, barum lebt bas pH ebenfo roie pflanje, Tier, Wenfch, Erbe, 
Planeten unb Sonnen, jebes in feiner Weife, lebt aber nur aus Gnaben 
jener Spannung, ber fachten „Unruhe", bie aus ber Wirkung jroeier polarer 
Gegenfätje, hoch ober niebrig, kalt ober roarm entftanben ift. Glut unb 
Eis, Wann unb Weib, ße ßnb uns in ihrem Wefen im Hahmen bet Welt- 
eislehre alljuoertraut, als baß es nötig roäre. bie aus ihnen fidi etgeben- 
ben grunbberoegenben natürlichen Spannungen in ihren harmonifchen 
Wöglichkeiten näher ju betrachten.

Wir roiffen auch, öaß unfere germanifchen Phnen bie Welt ßch eben
falls aus bem Gegenfatj oon Glut unb Eis, aus bem Wännlidien unb bem 
Weiblichen, entftanben buchten. Wehr noch aber! Sie hatten erkannt, baß 
ihr Eeben nur bann ohne ftörenbe Heibungen, alfo „glückfelig" oerlaufen 
konnte, roenn ße ßch bem Gang ber Welt, ben natürlidien Hotroenbigkeiten 
anpaßten, roenn ße ßch, roie roir jeqt fagen, harmonifch bem Gosmos 
cinfdimiegten.

pus biefer Einteilung jum Weltganjen, ju Gott, erwuchs unb konnte 
allein bas erroachfen, roas roir Gultur nennen, als bie Eebensform, roeldie 
bie geringften Heibungen aufroeift. Wir könnten bie Summe ber juläffigen 
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"Reibungen mit ber qualitatio ju wertenben Jahl 772 bezeichnen, woraus 
erhellen roürbe, baß auch bie tebensform ber übermäßigen Spannungen, 
wie ße unfer Jeitalter beherrfcht, nicht abfolute Spannung ift, fonbern als 
Jioilifation auch x/w fiultur enthält ober gar weiter folgern, baß ber 
natürliche Wann V72 Weibliches, bie natürliche Frau */»  männliches 
beßfien muß, um harnwnifdj, um „normal" zu fein*).

Wer biefe Einßcht burchbenkt, wirb mühelos oiele Hätfel löfen, bie 
ber materialiftifchen Weltauffaffung ju klären nie gelingen konnte; er 
wirb in ber tage fein, bas ganze Weltgefdiehen einfchließlidi ber Tragik 
aller Wenfdiheitsgefdiidite zu beurteilen.

fjier ftehen wir in ber Tat oor letzten THöglichkeiten, auf bie wir 
aber keineswegs ftolz fein bürfen; benn bie ITlonabe unb bie pa-kua Der
roten uns nämlich, baß alles bas bereits zum Weisheitsfchah ber phnen 
gehörte, eine Tatfache, aus ber nebenbei zu erkennen ift, baß es ßch hier 
eben um Weisheit, alfo um lebenswichtige Werte ber fiultur, nicht aber 
um Phllofophie, als ber Jufammenleimung menfchlicher filügeleien hanbelt; 
bort ift Heligion, hier aber nur fionfeffion.

Tlehmen wir uns nun noch einmal bie pbbilbung 19 oor, fo erkennen 
wir mühelos in ber pnorbnung ber kleinen unb großen Striche, alfo in 
ber pa-kua alle THöglichkeiten ber Derhältniffe erfctjöpft, bie im Spannungs
raum znjifchen zujei polen, etwa männlich unb Weiblich, benkbar finb. 
Wir brauchen nur ben langen Strich für ben Wann, bie zwei kurzen für 
Weib zu fetzen. Wit anberen Worten: Wir haben in ben acht pa-kua-Tcilen 
alle jroifetjen männlich unb weiblich möglichen Wifchungsoerhältniffe 
oor uns.

Das hatte ich feit langem erkannt, pber biefes Ergebnis befagte nicht 
fehr oiel; benn es war ein rein mathematifdies, ein totes Sinnbilb, bas 
mir umfo rätfelhafter blieb, als es mit ber Stöße bes fonftigen fiultur- 
oermächtniffes unferer phnen in keiner Weife in Einklang gebracht wer
ben konnte.

Erft bas Buch Wilhelms II. brachte ben puffctjluß unb, wie ich glauben 
möchte, bie enbgiltige Eöfung; benn ber fiaifer hat hier in einer fehr an- 
regenben llnterfuchung gerabe bas geklärt, was bisher fo gut wie un
beachtet geblieben ift, nämlich ben Sinn ber Wonabe, inbem er nachzu
weifen oermochte, baß wir es hier, ähnlich wie bei bet Swaftika, mit einem 
Bewegungsfymbol zu tun haben. Hlit biefer Einßcht heben mir nun mühe
los bas ganze Sinnbild, Wonabe unb pa-kua aus ben ìlieberungen bes 
rechnerifchen, philofophifchen Jioilifationsbenkens auf bie Ebene ber fiul
tur, ber Weisheit; benn wenn bie Wonabe Bewegung bedeutet — unb bes 
fiaifers Folgerungen finb kaum zu beftreiten —, fo haben wir hier im 
Sanzen ein wunberbares, ja ein oerblüffenbes Symbol ber Fjarmonie oor

”) Siefer Hinweis i>arf nirfjf roörHiri) Genommen werben, ba bas i/72 nur in ber ftoftiitfjen 
©bene ©cífung Ijaf. Sie Geiftigen unb bie [ecliftfjen ©benen jeigen anbere fjarmonijrfje ©erte. 

uns: Das Wännlich-Weiblidie eingefpannt in ben Hing bes ewig beweg
lichen Weltablaufes. Dies um fo beutlicher, als biefes Sinnbilb fehr oft 
noch mit ben Tierkreiszeichen umgeben unb mit fonftigen kosmifchen 
Jeidien bereichert erfdieint.

Den ganzen unerhört tiefen Sinn biefes Fjarmoniebilbes können wir 
aber erft erfaffen, wenn wir uns bie Wonabe brehenb benken.

Wie ße rein konftruktio entfteht, zeigt uns pbbilbung 21. Stellen wir 
uns nun biefe beiben in pbb. 19 fchwarz unb weiß gezeichneten fiammata als 
polare firaftquellen oor, bie ßch um ben fireismittelpunkt brehen, um ben 
Wittelpunkt bes fireifes, in ben ße hineinkonftruiert ßnb, fo müffen, wie 
wir fofort rein gefühlsmäßig merken, bie Wirkungen biefes aus + unb — 
beftehenben firaftmittelpunktes einen beftimmten punht außerhalb bes 
fireifes in einem harmonifchen Hhythmus beeinfluffen. Diefer Hhythmus 
muß ßch nun aber auf bie acht männlich-weiblichen Wöglichkeiten berart 
auswirken, baß audi h^r ßch alle nur benkbaren firaft- unb Orbnungs-, 
bas heißt pnpaffungsoerhältniffe zu ergeben haben.

Trohbem wirb man ben Gebanken nicht oon ber Fjanb weifen können, 
hier fehle irgenbwie bas harmonifche, nicht faßbare unb boch nötige ‘M-

Schon aber entbecken wir im fchwarzen fiomma einen weißen, im 
weißen einen fdiwarzen Punkt, zroei Punkte zubem, bie fehr oft im weißen 
Teil nodi einen fchwarzen, im fdiwarzen noch einen weißen punkt ent
halten.

letzt aber male man ßch aus, welche firaftwirkungen oon ber brehen- 
ben berart erweiterten unb mit ben betreffenben (fchwarz + unb weiß —) 
polaren Eabungen oerfehenen Wonabe auf bie acht pa-kua-Teile ausgeübt 
werben. Fjier fcheint in ber Tat ber Fjarmoniegebanhe in feiner erftaun- 
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lidien unii borii wieber fehr befchränkten Dehnbarkeit in gerabeju genialer 
form fymbolifiert.

Berüchßchtigen wir bann noch, öaß TTlonabe unb pa-kua innerhalb 
bes Tierkreifes yeftellt finb, fo roirb uns beutlich, baß hier grunbfätjlich 
einmal ber boppelpolige Gegenfalj, bas männliche unb Weibliche, bas Gute 
unb Böfe, bie poßtioe Eabung unb bie negatine Eabung, baß ber Llr-Gegen- 
fatj, wie bas auch io öer Welteislehre ber fall ift, als bie Grunbooraus- 
fetiung bes Weltgefchehens bargeftellt erfcheint.

Diefes Weltgefriiehen ift in feinem ewig anberen unb fließenben Gange 
immer ein Greifen, immer ein Drehen, bas swat, wie uns Hörbiger erft- 
mals wieber jeigte, eine innerhalb ber ponen ßdi ju einer Spitje winbenbe 
Spirale ift, bas aber, in bie Begriffsmöglichkeiten bes Wenfdien unb feine 
Eebensnotwenbigkeiten überfetjt, ju einem Drehen umeinanber, j u e i n e m 
Tanj wirb.

Ummer alfo erlaubt uns bas djinefifdie Symbol, bie geheimften Wög
lichkeiten ju erfchließen, bie fidi aus jwei Gegenfätjen ju ergeben oer- 
mögen. jwei folcher Gegenfätie finb nun ITlann unb Weib. Wollten wir 
uns ganj allgemein ausbrüdsen, fo könnten wir oon bem pofitio gelabenen 
Wann unb bem negatio gelabenen Weib fpredien. Sie beibe bilben im 
kosmifchen Sinne einen polaren Gegenfati. für ben fall nun, baß ße ßdi 
umeinanber brehen unb gewiffermaßen als kosmifches Gebilbe fidi inner
halb bes Tierkreifes bewegen, müßten ßch ¡ene acht Wöglidike.'.en er
geben, bie in ber pa-kua unter Berüdißditigung ber ßdi brehenben Wonabe 
jum pusbruck kommen.

Ein folches Drehen finbet nun im Tanj ftatt. Es wirb barum unfere 
pufgabe fein, ben Tanj einmal in feinen Dorausfetiungen ju prüfen. Be
reits im „Herrgottswinkel" würbe ber Tlachweis oerfudit, baß nichts bort 
aufhört, wo wir mit unfern groben Sinnen feine ftofflidien Grenjen feft- 
ftellen. pitgemein bekannt ift ber Wagnet, ber je nach feiner Stärke fchon 
weit außerhalb feiner ßditbaren Grenjflädien auf anbere Körper anjiehenb 
ober abftoßenb wirkt. Der Wagnet oerbreitet alfo um ßdi magnetifche 
Kraftlinien, bie wir burch Eifenfeilfpäne ßchtbar machen können. Genau 
nun fo, wie wir es hier mit einem „magnetifchen felb" ju tun haben, 
genau fo beßtjt jeber Körper ein ähnliches „elektrifches felb", bas aber 
Diel oerwickelter ift, weil bie form bes Körpers oielgeftaltiger erfcheint, 
jubem aber bie elektrifchen Dorgänge in einjelnen Organen eine biologifdi 
nerfchieben ftarke felbwirkung ausüben könnt.i.

Da nun ber Wenfch einfchließlich feines eigenen Kraftfelbes bauernb 
non ben kosmifchen unb ben oon biefen ausgelöften Beijftreifenkräften 
beeinflußt wirb, fo muß feine Eabung unb bamit auch fein elektrifches felb 
entfprechenb beeinflußt unb in bejug auf ben Wenfchen juweilen unnatür
lich geftaltet werben, plies Wibernatürliche oerfudit ber Körper aber ju 
befeitigen. Er tut bies, wie uns genugfam bekannt, auf bem Wege über 

bie Krankheit. Diefe aber ju umgehen, haben unfere phnen nichts unoer- 
fudit gelaffen. Jn ben Urweistümern unb ihrer praktifdien pnwenbung 
fanben ße jahllofe Wittel, biefe Schäbigungen gar nicht erft wirkfam 
werben ju laffen. Dom Derfchludien ber erften frühlingsblumen über bie 
Grünbonnerstag-Speife, bas faßen, bie Unruhen, über bie Pflanjen bes 
palm- unb bes Weihbufdiens, alfo über bie Schuh-, Dorbeuge- unb Hril- 
kräuter bis jur Eage ber feiertage unb bis jur Eebensrute gibt es nichts, 
bas nicht ben jweck hätte, ben kosmifchen Beeinträchtigungen oorjubrugen.

Es wäre nun eine frage, ob hier ber bei allen feftlidikeiten — alle 
fefte ßnb urfpünglich auch Gefunbheitsmaßnahmenl — geübte Tanj nicht 
auch ein Wittel jur Erhaltung ber Eeiftungsfähigkcit unb bes Wohlbefin- 
bens fein könnte.

Die Tatfache allein, baß jeber Wenfch um ßch ein biologifdi wirkfames 
elektrifches Kraftfelb oerbreitet, ein Kraftfelb, bas bei Wann unb Weib 
eine gegenfätjlidie Polung beßht, kann nicht beßritten werben. Ein tanjen- 
bes Paar, beffen Kraftfelber nicht mehr oöllig gefunb ßnb unb bas ßdi 
nidit nur um ßch, fonbern mit anbern Paaren im Kreife brelp, wirb alfo 
nicht nur oon ben Wittanjenben unb ihren Kraftfeibern, fonbern audi oon 
benen bet fufchauer beeinflußt. Die notwenbige folge wirb fein, baß oor- 
hanbene kranke Kraftfelber in ihren gefunben jußanb jurückgejwungen 
werben müffen. Es ergeben ßch hier feine Unterfdiiebe unb Wöglichkeiten, 
bie, im einjelnen ju erörtern, an biefer Stelle oiel ju weit führen würbe, 
^ebenfalls bürfte niemanb beftreiten können, baß ber Tanj im freien ober 
in gut gelüfteten Bäumen, ber Tanj nach alter prt, nicht aber in feinen 
cntwurjelten formen, allen Tanjenben Erfrifdiungunb Be
lebung bringt. Die elektrifchen felbftörungen werben hier in oiel 
fdilichteier form befeitigt als burch öie heutigen ärjtlidien Waßnahmen 
auf bem Wege über entfpredienbe elektrifdie Behanblungsweife. Wir bürfen 
nämlich nicht oernachläßigen, baß bie fonftige ungemein wichtige körper
liche pusarbeitung burdi ben Tanj gerabe bei ben folgen anjugreifen 
pflegt, welche burch unfadigemäße Ernährung ober mancherlei anbere 
Sünben wiber bie Datur oerurfacht ßnb.

Jn überragenbem Waße gehört alfo ber Tanj ju ben fiEÌlmitteln. Pie 
wäre er als Tempeltanj ober als fonftiger Kulttanj in bie kirchlichen 
Bräuche übergegangen, hätte er nicht jene Wirkungen, bie hier erftmalig 
wieber erfchloffen werben. Dabei bieten ßdi fofort oielfache Wöglichkeiten, 
ein Werturteil über bie unterfdlieblichen formen bes Tanjes abjugeben. 
Hierbei finben wir bann, baß felbft Tänje, wie ber Bauditanj, oerblüffenbe 
gefunbheitlidie Dorausfetiungen haben.

Das alles ift eigentlich für ben nur allju felbftoerftänblidi, ber im 
Weltbilb unferer Phnen lebt. Jn ihm ift alles Jrbifdie nur pbbilb bes 
Kosmos: Was oben iß, ift unten; was unten ift, ift oben, unb bas Ganje 
ift ein großes Gleichnis.

260 261



Wären mir mit unferen pnfchauungen über ben Tanj auf bem rechten 
Wege, bann müßten mir ein bem Wenfchentanj oöllig Gleiches audi im 
Roemos wieberfinben. Es bietet [idi uns mühelos bar; benn wenn wir ben 
Tanj ber Planeten um bie Sonne betrachten, unb uns nodi baju bes poßtio 
gelabenen Jeineifes erinnern, unter beffen Einfluß nidit nur bie Erbe, fon- 
bern auch üie tanjenben Paare ftehen, fo ergibt fidi uns bas gleiche Bilb. 
Bein formelhaft ßnb in unferen pbbilbungen 22 unb 23 unter Weglaffung 
ber Kleinen Geftirne Werkur unb Wonb unb ohne Berückßchtigung ber 
£eineisfchwaben, neben ber Sonne bie brei Wanbelfterne Benus, Erbe unb 
Wars wiebergegeben. Währenb bas elektrifch-magnetifche Kraftfelb ber

flbb. 22.
Rrafffcfber bet ßeftirne; 6 = Sonne, 9) = ©enne, CE = Cröc, 9)1 = 211ars; alies fonnenijaff 
unö nnmajjgeblig;----------- - = Safjnwege i>er brei SDanbelfferne um bie Sonne; — = Rrafffeiber

ber Sonne unb ber 'Planeten. 91itfjt meßbare gegcnfeifige 9)eeinJ[u|[ung ber ©anbelfterne. 
(2lbb. 22 unb 23 nur ganj formelßaff.)

Sonne weit über bie Warsbahn hinausreicht, finb bie gelber ber oiel 
kleineren Planeten fehr erheblich begrenjter. Bei ihrer in pbbilbung 22 
gejeigten Stellung werben ße jwar alle oon ber Sonne beeinflußt, greifen 
aber felbft kaum ineinanber über. Ganj anbers aber bei pbbilbung 23. 
Port ift bie gegenfeitige Planeteneinwirkung augenfällig, fügen wir nun 
hinju, baß biefe auf bie Erbe wirkenben Kraftfelber anberer Geftirne in 
ihrer Stärke gemeffen werben können, unb oergegenwärtigen wir uns, 
wie ungeheuer fein ber menfdiliche Körper auf alle berartigen kosmifchen 
pnwirkungen anfpredien muß unb anfpricht, fo kann nur Böswilligkeit 
bie kosmifche pbhängigkeit bes Eebens auch in biefer Bidjtung ernftlich 
beftreiten.

3m Böhmen biefer Betrachtungen bürfen auch öie Beijftreifen als 
foldie nicht unbeachtet bleiben. Wenn nämlich bie Tanjluftbarkeiten bei ben 

Phnen oorwiegenb an ben Tagen ftarker kosmifcher pnwirkuny ftattfan- 
ben, bann waren hier auch bie Beijftreifenkräfte gefteigert. Tlun hat ßch 
aber gezeigt, baß auch ine heiligen Tanjplätie an Orten angelegt würben, 
bie oon Beijftreifen beeinflußt ßnb. Beren Wirkung hinßditlich ber burdi 
ben Tanj erjielten Gefunbung würbe uns weitab oon bem führen, was für 
uns hier ju wiffen genügt, boch mag gefagt fein, baß es ßdi hier um etwas 
ähnliches hanbelt wie bei ber Erhöhung bes Schutiftoffes ber Pflanzen ju 
ben Tllonbwechfel-fEiten.

Immerhin jwingen uns bie bisherigen Einßchten baju, Umfchau nach 
Orten ju halten, bie als alte, oermeintlich kultifdie Tanjplätie ber phnen 
gelten müffen. Erfahrungsgemäß haben nun bie dinglichen Bekehrer jene

bem Bolk heiligen, alfo heilbringenben Blähe baju oerwenbet, um hier 
ihre Kapellen unb Kirchen unb Klöfter ju errichten.

Somit ergab fidi eine hoppelte pufgabe für unfere Prüfung. War 
unfere pnfidit richtig, baß bie chineßfdie Wonabe ein Urbilb bes Welt- 
gefdiehens, mithin auch ein Sinnbilb bes Tanjes barftellt, bann müßte noch 
ba unb bort eben biefe Wonabe heute nodi beswegen auch bei uns ge- 
funben werben, weil bas Bolksweistum ber Chinefen, wie idi in meinem 
„Bermäditnis" ju jeigen oerfuchte, urarifdier Herkunft ift. Bor allem galt 
es alfo, unter Kirchen unb Kapellen Umfchau ju halten.

Wühelos fanb ßdi bie Wonabe im Grunbriß ber Bylarskirche auf 
Bornholm. Biefe merkwürbige Tatfadie fchien ein geheimer Jingerjeig bes 
wiffenben Baumeifters ju fein: „Fjier an biefer Stelle war früher ein ger- 
manifdier heiliger Tanjplatp."
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Jeber, ber ben hier wiebergegebenen feltfamen Grunbriß betrachtet, 
(Bbb. 24), muß fofort über bie eigenartige Cage ber Tür- unb fenfteröff- 
nungen, oor allem aber übet bie aus juoölf Stufen beftehenbe Treppe mit 
ben brei Jenftern ftaunen. Sollte bas alles nidit ein Sinnbilb ber fjaupt- 
tanjjeiten bes Halites fein?

ílbb. 24.
©runbriß ber 2lij(ar*firtí;e au¡ Sornßohn. (Eine (Eininaffcntirtfje mit auJfaHenber Sllonabe. ©ie 
ßcffritßelfc Kurve, bie meift außerhalb bes ©runbriffes verläuft, pelli ben non SJörbifler gefundenen 
jäfjrlirfjen ßang ber fosnüfrfj eleffrifrfjen flnroirfung bar. 3e weiter biefe Kurve firfj vom 
9Jliffelpunff ber Olijlarslirtíje entfernt, utnfo ffärfer ift bii losmiftfje ilntvirlung, beren §ölje 
fitti in ben verriebenen Seifen bes Saßres unfrfjiver aus ben eingejeidjnefen 9)lonafsteilen 

ablefen läßt. (Siaci;. Ilnferfutßungen bes ©erfaffers gej. von ©rof. Í). 9Haier.)

Wäre bem fo, bann müßten Einzelheiten bes Bauwerkes, alfo Türen 
unb fenfter berart liegen, baß fie immer auf bie jeweils ftärhften kos
mifchen Bnwirkungsjeiten im Hing bes Jahres weifen. Barum teilte idi 
ben ganjen Bau in jwölf, bie einjelnen TTlonate barftellenben Bbfchnitte 

unb legte ben Januar an ben Treppenanfang, bet ja mit jwTf Stufen 
rechts herum oerlief, als ob er fagen wollte: fjier herum läuft bas Jwölf- 
monatsjahr. Sofort jeigte fidi, baß bie Treppe in jene „Jahresjeit" führt, 
in ber bas erfte große Liebes- unb Tanjfeft ber Bhnen gefeiert würbe, in 
ben Jebruar, in ben fafdiing. Buch bie anbern fingerjeige ftimmten. Sie 
ftehen immer hurj oor gefährlichen Jahresjeiten: Bie Tüt oor ben ge- 
fteigerten kosmifchen Bnwirkungen, bie ßdi in ben Eisheiligen ju erkennen 
geben; bas fenfter im Juli oor ben ftarken fjunbstagserfcheinungen; bas 
fünfter im Oktober oor bem pnftieg ju ben winterlichen Beeinfluffungen. 
So finben bie alten Sommerfefte im Juli, bie Erntebankfefte unb fiirdi- 
weihfefte im Oktober ihre kosmifdie Beutung; benn auch Biefe fefte waren 
nicht aus Euft an fröhlidihciten, fonbern aus grunbfählidi nötigen Gefunb- 
heitsrüchfiditen entftanben.

Um ganj ßdier ju gehen, würbe nun um bie tragenbe fjauptfäule brr 
Tlylarskirdie als Wittelpunkt bie non Fjanns fiörbiger auf wiffenfehaft- 
lidi-wetterkunblidiem Wege gefunbene unb non uns in ber Betrachtung 
über ben februar bereits ausführlich behanbelte fiume ber kosmifchen unb 
biologifdi roirkfamen Einflüffe burdi bas feineis währenb eines Tlormal- 
jahres gelegt. Bas ßd] fo ergebenbe Bilb fagt alles. Jebes Wort wäre 
überflüffig, bas oerwenbet werben würbe, um bie oerblüffenbe Überein- 
ftimmung noch roeiter ju erhärten. Trohbem ift es gut, noch einen weiteren 
Beweis heranjujiehen, bie fiume ber jährlichen Berftöße gegen bie Straf- 
gefefie (Bbb. 10). Sie erlaubt uns, in ganj ber gleichen Weife bie fjaupt- 
feftjeiten abjulefen, weil biefe mit Tagen jufammenfallen müffen, an benen 
wieberum eine gefteigerte Erregung unb ein Wangel an Selbftbeherrfchung 
ju einer Erhöhung ber Jahl krimineller Berftöße führen.

Wit können alfo kaum mehr baran jweifeln, baß ber Tanj als folcher 
ein Urheilmittel ift, unb wir begreifen in biefem Jufammenhange auch fo- 
fort, warum bie Wenfchheit ju gewiffen Jeiten non einer wahren Tanjwut, 
non fogenannten Tanjepibemien heimgefudit würbe. Immer treten biefe 
Erfcheinungen bann auf, wenn nach befonbers wirkfamen Jahren einer ge- 
fteigerten Sonnenbecinfluffung bas allgemeine Gefühl baju brängt, mit 
Hilfe bes Tanjes entftanbene Schäbigungen ju befeitigen.

Buch hier greift eines ins anbere, unb wenn wir unfere Bufmerkfam- 
keit weiter auf fdieinbare Tlebenbinge richten, fo gewahren wir, baß ur- 
fprünglidi jum Tanj noch jwei anbere Binge gehörten: Gefang unb Tracht.

Beibe haben eine niel tiefgrünbigere Bebeutung als unfere Jeit ju er- 
blid^en oermag.

Baß nom Gefang auf ben Wenfchen feelifche Wirkungen ausgeübt 
werben, ift jebem oertraut. Wan fpricht oon pfychologifchen Wirkungen 
unb oermeint wunber wie tief ju blicken. Trohbem bleibt man an ber 
Oberfläche, wie jebes Wiffen jweiten Grabes, alfo alle Tlaturwiffenfdiaft 
unferer Tage in allen Eebensbingen oberflächlich fein muß.
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ßefang ift namlirf] keineswegs nur ein burdi bas Ohr ftimmungsmäßig 
auf bie „Seele" wirkenbes Tongefolge, fonbern eine tiefgreifende Fjarmo- 
nifierung bes eigenen unb ber Schwingungen (Strahlen!) bes laufchenben 
fiörpers.

ßefang hann bas [ein. Unb er wirb es immer bort [ein, wo er auf 
einen entfprechenben Empfänger trifft.

So wenig wir baran jweifeln hönnen, baß ber eigentümlidie unb uns 
nur bebingt anfpredienbe ßefang etwa bes Jnbers bem ünber jufagt, fo 
wenig ber uns abftoßenbe ßefang bes Japaners bem Bewohner bes Reiches 
ber aufgeßenben Sonne anbers als fd-jön berührt, fo wenig bürfen wir 
überfehen, baß auch im engen fireis ber beutfdien fjeimat ein beftimmter 
ßefang nicht auf alle Deutfchen ben gleichen Einbruch madit.

Die Tanjlieber bes plplers ober bes Schießers hlingen ben Wenfdien 
non ber beutfdien Tfleereshüfte ju gefüßluoll, unb wenn er ße ßngt, jagt 
er ße herunter aus Sorge, etwas ju geben, bas feiner Datur nicht ent- 
fpricht. ßenau bas gleiche ift es bei ihm. Seine ßefänge, bie in feinem 
Canbftrich bie fierten im Tiefften rühren, ßnb für ben Sübbeutfcßen hüßl 
unb fpredien ihn nicht noli an.

Dolhslieber, bie beim Tanje gefungen werben, oermögen alfo nur für 
ben bie nötige harmonifche Rhythmißerung bes ganjen Wenfdien heroorju- 
bringen, aus beffen raffifdier Eigenart ße heroorgingen. Jn Dcrbinbung 
mit bem Tanj finb barum Dolhslieb, Jobler, Jaudijer unb nur dilidite 
Tonharmonien nichts anberes als wohlerprobte urtümliche Heilmittel.

Jeber wirklich fjörenbe ßngt innerlich mit, wie eine Saite, bie ein be- 
treffenber Ton jum Witfchwingen bringt. Das Tieffte biefer „magifdien" 
Wirkung muß jeber fühlen. Worte würben nur uerfdileiern. pber ein 
pbenblieb, bas über bie äßrenfehweren pdier in bie Dorfftille hlingt, weiß 

\ mehr oon allebem ju erjäßlen, was hier gemeint ift.
Ruch bie Tracht ift unentbeßrlidi jum Tanj, jum urtümlichen Tanj. Sie 

ift lebenbiger pusbruck oon Eanbfchaft unb Raffe unb ße trägt in ihren 
Urformen gar manches an ßch, über beffen gefunbheitsförbernbe Wirkung 
jeber fofort Ruffcßluß erhält, ber ße in Derbinbung mit bem Blut unb bem 
Boben bringt, auf bem ße wuchs. Erft in feiner Tracht ift ber Tilenfch frei 
oon bem ßemmenben unb beengenben Jwange einer „fileibung". Es muß 
babei beaditet werben, baß nieles, was heute als Tracht gilt, nur filei
bung ift. pm reinften erhielt ßch bie Tracht in ben plpenlänbern. Fjier 
hann man lernen, was Umwelt unb Blut tinditenmäßig jum pusbruck 
bringen. Die Tracht huf fehr geheime Phnen unb nieles an ihr ift heilen- 
bes Brauditum. Ulan benhe nur an bie Fjüftwulfte ber aargauifchen 
£rauentrad|ten. Jn ihnen etwa ein betontes ßefchlechtsmerhmal fehen ju 
wollen, ift einer jener Jrrtümer, benen wir fo oft begegneten.

Beachten wir bagegen ben Stoff, ber jur polfterung bes Fjüftwulftes 
oerwenbet wirb, bie ßunbelrebe, ben ßunbermann, fo müffen wir juminbeft 

aufmerkfam werben; benn bie Stage liegt nahe/ warum nicht bk üblichen 
unb oiel leichter erreichbaren polftermittel bemißt werben.

Dun ift bie ßunbelrebe aber ein wichtiges Brauchgewächs, bas im Weih- 
bufdien enthalten ift unb nach bem Urteil ber piten gegen ¡eben Wilch- 
jauber wirkt. Wildijauber aber wirb bas Derßegen ber Säuglingsnahrung 
bei Wenfdi unb Tier genannt unb wir wiffen, baß biefes uorjeitige Dach
laffen ber Drüfenausfcheibung befonbers bort beobachtet wirb, wo bas 
mütterliche Tüefen ber Einwirkung rutenbewegenber firäfte ausgefetjt ift.

IDer alfo über Trachten unb befonbers über Trachten beim Tanj ur
teilen will, barf an berartig entfdieibenben Tatfachen nicht uorübergeßen.

Tanj, ßefang unb Tracht jeigen alfo enge Derbinbung unb fo niele im 
eigentlichen Wefen gleichgerichtete pufgaben, baß ße nur als uerfdiiebene 
formen einer urfprünglidi umfaffenben fienntnis begriffen werben hönnen.

ßewiß finb Tanj unb Tracht unb ßefang weitgehenb bem plltagsaber- 
glauben entrüdit geblieben; baß ße aber Dolhsweistümer waren unb ßnb 
unb bleiben werben, obwohl ße im tiefften Wefen bisher nur halb ner- 
ftanben ju Dingen ber plltäglichkeit würben, jeigt uns uon neuem, wie 
weit unfere Jiuilifation fidi aon wahrer fiultur getrennt hat.

piles Dolksweistum war einft Fjeilwiffen, religio fes Wiffen. E s i ft 
ein Wiffen er ft en ßrabes; es ift Weistum. Es ift Stab unb 
Stütze bes Wenfdien, ber ßeiter unb befchwingt, ftolj unb ehrfürchtig, treu 
unb hraftuoll burch ben Ring bes Jahres [direitet. Tag um Tag ift es in 
unb um ihn; Fjanb in Fjanb mit bem ßang ber Welt, bem Obern ßottes. 
Don ber Stunbe an, ba bie Sonne ßch wieber hebt, in ber alten heiligen 
Wutter-Dacht, ba neues Eeben keimt, bis ju ber Stunbe, ba bas Taggeftirn 
an feinem tiefften Punkte, bem Ur, angekommen ift, aus bem es wieber 
emporjießt, ein ewiger fireis, beffen Erlebnis ju ben ewigen Wahrheiten 
führte, bie, im pberglauben uerfchloffen, unfterbliches Weistum finb.

3n biefem Obern ßottes uerftrömt ber kosmifche Wenfdi, ift Teil unb 
Fjauch uon ihm, unangefochten uon jenen Dingen, bie ben Wurjellofen & 
quälen, ber ohne Eanb ift unb Fjeimat unb barum ein Staub ift, ber uer- 
weht —, b l e i b t ber kosmifche Wenfdi tin Schöpfer unb ßeftalter, beffen 
Spur nicht in ponen untergeht, ßewiß ift auch fein Weg ein Weg bet 
THüße, um fo mehr in einer Jeit, bie aus tiefften Tälern ßch anfeßiekt, uon 
neuem bie fteilen Berge ju erklimmen, auf benen bas firäutlein Erkenntnis 
wächft. Fjarte Stürme umbraufen ihn; prbeit ift fein Eebensjahr. Sein 
Beftes muß er geben; benn einmal kommen audi für ihn bie Stillen Wodien:

Doch wie bas Wetter ßdi geftaltet / 
pm Jahresfctjluß bie Fjänbe faltet.
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Der kosmiicbe Hienidb

^Oir ßnö einen weiten Weg gegangen, Jwar höben wir nur ein 

Sonnenjahr burdifdiritten, aber bennoch Jahrtaufenbe öer Boroäter erlebt, 
wie nie oorher ein beutfches Gefchlecht bie puferftchung [einer phnen 
erfuhr. Die Wiebergeburt ihrer Seele hat öen Weg ju unferen Herren 
gefunöen. Biefe Seele aber ift es, öie oon nun ab fjort unö fieimat fein 
wirö allen jenen, bie in beutfcher Bauernerbe wurzeln.

Phnenerbe: Hort unb Heimat! Was aber habt ihr uns ju fagen?
Es ift bie alte, bie urewige frage, bie jeber natürliche THenfch an bie 

göttliche Schöpfung richtet. Unb uralt, eine unfterblidie Wahrheit, klingt 
oon neuem als pntwort jurück: „pdite ber Tlatur unb laufche ihr; benn 
ße i ft bie Wahrheit !"

Bas ift bie ganje Weisheit unferer Boroäter. Wer ihren Weg 
befchreitet, fctpoingt einig unb immer jwifchen ben beiben Gegcnfätien 
Böfe unb Gut. Weber aber bas Gute an ßch noch öas Böfe an fich ßnö 
beftänbig; ße währen nicht; ße ßnb keine enbgiltige Eöfung, ßnb keine 
abfchließenbe pntroort im Sinne eines „Ja" ober eines „nein". Bas 
Ebelmenfchliche, bas Erreichbare, bas menfchlich Beftmögliche liegt ba- 
jwifchen. Es ift gut unb böfe, ift aber weber bas Gute noch öas Böfe. 
Wir alle tun Gutes, wir alle tun Böfes. Es kommt barauf an, baß wir 
jwifchen biefen beiben Gegenfätjen einen pusgleidi finben. Bie innere 
Stimme als ber untrüglichfte, ber unbeeinflußbarfte Hichter warnt unb 
leitet uns. Barum führt unfer fjöhenpfab bort, fo Stille in uns ift, wo 
ßdi tief ft e Gemüts ruhe einftellt. Erft tieffte Gemütsruhe wirkt 
fdiöpferifd], ift jener Urgrunb, aus bem bie Weisheit auffteigt. Sie bleibt 
jenfeits oon Gut unb Böfe. Sie ift bas felb bes kosmifchen THenfdien, 
ber pdier, ben f n u ft beftellt.

llicht ber unerlöfte, ber wunfdioolle, ber ftrebenbe fauft, wie Goethe 
ihn fah, fonbern ber ins irbifche Himmelreich ber Harmonie eingegangene, 
wie ihn Walther o. Etjborf uns aus ben Hünen erfdiloß, aus ben beiben 
Jeichen, ber -Ja- unb ber Os-Hune. Bie erfte, bie fa-, bie Baterrune, 
ift bas lllännliche; bie jweite aber, bie Os- ober Uft-Hune ift bas Weib- 
lidie, bie mutterrune. Hier ift wieber ber polare Gegenfati: Bas Weibliche, 
empfangenb, irbifdi, materiell; bas männliche, jeugenb, nach öen Sternen 
greifenö, geiftig. Jebes für ßdi gebannt in eine Hüne; babei bie eine fchon 
in ber form Gegenfati ober Umkehr ber anberen, bei bennoch gleichem



A

Bau. Ein tiefes Sinnbilb Der gegenfä^lidien, urjeugenben kosmifchen 
firäfte: Glut unì) Eis.

Unb bad] jwei fchlid|te Hünen nur, bie ftumm waren, ftumm wie 
bas Weistum ber frühen, (tumm niele Jahrhunberte lang. Jept aber ftehen 
fie wieber blutooll nor uns, nüchtern wie bie Seele bes beutfdien Urbauern 
unb boch, wie er, noli innerer Wärme:

U A
fa____________ ___________ uft

f p U S T

Jum f a u ft, jum Ur-fauft, finb fie geworben, haben (ich 3ur fauft 
geballt, bilben bie fauft-Hegel. Jmmer bleibt es ber ewige Gegenfati, 
bleibt es bie ewige Spannung im Hahmen ber Harmonie, bleibt es barum 
bie Bewegung, bie erfließt aus ben Wirkungen ber beiben auf einanber; 
bes Wannes unb bes Weibes, als bes Urfinnes aller Gegenfähe, bie nötig 
finb, um im fiinb, auf bem Wege ber Ewigkeit, fidi felbft lerebelnb, fort- 
jufdireiten. Der harmonifd|e Tilenfch aber ift bas fiinb bes fiosmos, i ft 
ber k o s m i f d| e W e n f d|. Sich eroig brehenb im ewigen fireis. Barum 
kennen wir nun nicht mehr bie „chinefifdie" Wonabe als etwas frembes, 
fonbern uns wirb bie Wonabe ein arifefjes Sinnbilb, wirb uns jum 
fau ft- Symbol.

Es ift non nun ab unb für immer bas wiebererweckte Sinnbilb bes 
kosmifchen, ber urbäuerlichen beutfdien Wenfdien. Jhn hat Goethe immer 
geahnt, immer erfebjnt, nie noli gefchaut; benn was er erträumt, was ihm 
ein Jbeal, ein Unerreichbares fchien,

fiönnt ich Wagie uon meinem Pfab entfernen, 
Bie Jauberfprüdie ganj unb gar oerlernen, 
Stünb ich, Tlatur! oor bir ein Wann allein,
Bas wär ber Wühe wert, ein Wenfdi 3U fein, —

fjier i ft s getan!

Quellenverzeicbnis

pile wefentlichen Ergcbniffe biefes Buches waren längft erarbeitet, 
als bas erfte oolkskunbliche Werk jur fjanb genommen würbe. Bies 
ju betonen ift wichtig, weil hierin bei Beweis für bie Behauptung liegt, 
es fei audi heute noch möglich, bas Weistum aus ber Tlatur herausjulefen. *

Wer nodi Erweiterung unb fachlicher Bertiefung ber hier angefdinit- 
tenen fragen ftrebt, ber greife junädift nach meinem „fjerrgottswinkel". 
Hein ftofflid) auf bem Gebiete ber Pflanjen müffen oor allem bie aus- 
gejeichneten Werke uon Prof. Br. Heinrich Warjell als trefflich genannt 
werben:

Bayrifche Bolksbotanik.
pite Fjcilkräuter.
Pflanjen im Bolksglauben. 
Heues illuftriertes firäuterbudi. 
Unfere Heilpflanjen.

ferner für bas Gebiet ber Bauernregeln, aber fehlerhaft wie alle biefe 
Sammlungen:

Bruno H a l b y : Bie ieutfehen Bauernregeln.

Ben gefamten pberglauben behanbclt bas große Sammelwerk: 
Hanbwörterbudi bes beutfdien pberglauben s.

Es fteht felbftoerftänblich noch auf bem alten Stanbpunkt, ift aber 
bas befte unb baju ein oöllig oerläßlidies, babei alle irgenbwie nötige 
Literatur nadiweifcnbes Hilfsmittel.

Benütjt würben weiterhin:
Br. Georg Corner: Bas Hoh^li^ö bes Himmels 

B b. I—III.
fi a i f e r Wilhelm II. : Bie di i n e f i f di e Wonabe.
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Scblagwort=Verzeicbnis

flbenb 162.
Abenbrot 40.
Abenbftern 174.
Aberglaube 7. 8. 55. 65. 67. 81. 

103. 215. 225.
Abgötterei 142.
Abhängigkeit, kosmifche bes 

Lebens 83.
Ablehnung bes Bauernroiffens 11. 
Abfchirmgerät 47. 54. 120. 
Abftrakte Jahl 256.
Abwanberung in bie Stabt 21. 
Abraerfen bes Gehörns 112. 
Achat 240.
Aditftunbentag 152.
Ackerbauer 24.
Agibi 224.
Ägypten 79. 127. 206.
Ägypter 189.
Ahnen, bas 196.
Ahnen, bie 11.
Ahnenfefte 133.
Ahnenfaal, beutfctjer 74.
Ahnearoiffen 215.
Alabafter 240.
Alb 240.
Albbruck 127.
Alben 126.
Albert Beftgen 1 12. 257.
Alchemift 116.
Blhoholifdie Getränke 236.
Alles- ober Tlichts-Gefeh 31. 
Allerheiligen 247.
Allerheiligentag 244. 245.
Alpenlänber 266.
Alphateilchen 31.
Alt-Agibi 225.
Altar 144.
Altbauer 9.
Alter ber Bauernregeln 10. 35. 
Bltroeiberfommer 161. 226. 229.

Ambrofiustag 182.
Ameifen 39. 50. 119. 146. 153. 

157. 203. 204.
Ameifengift 122.
Ameifenhaufen 203.
Ameifenfäure 53. 54. 122.
Amerika 126.
Amöben 187.
Amos Comenius 19.
Amulett 180. 230. 240.
Amulettftein 242.
Amunbfcn 69.
Anbreastag 249.
Apfel 52. 252.
Appetit 152.
Appetit, oerminberter 13.
Arbeit am Urfreitag 13.
Arbeitsunluft 13.
Arbeitszeit 152.
Arnika 198. 203.
Arjt 82. 94. 122. 123.
Arjt, gelernter 138.
Afchermittrooch 136.
Aftarte 126.
Bftartekult 173.
Aftrologie 102. 105. 107.
Atomkräfte 31.
Aufmerkfamkeit 14. 81.
Aufmerkfamkeit, üerminberte 13.
Buguft 91. 97. 98. 102. 103. 123. 

133. 163. 198. 206. 212. 214. 
218. 229. 231.

Auguftmitte 213. 216.
Auguftoollmonb 214. 215.
Auserroählter 202. 237.
Auslefe 257.
Ausfaat 184.
Auft 58.
Auswertung aller Tlaturäufje- 

rungen 41.
Azalee 242.



öabylonien 12?.
Bacco oon Berulam 19.
Bahnroeg ber Grobeisblöcke 9ö.
Bakterien 13?, 18?.
Balbrian 213.
Ballonroettfahrt 85.
Bankguthaben 24.
Bankmänner 24.
Barbaratag 253.
Barbarajweiglein 25. 44. 253. 
Bärlapp 198.
Bärlappkran} 56. 176.
Bartholomäus 95.
Bartholomäustag 103.
Bauchtan} 201.
Bauer 24. 35. 64. 66. 68. 71. 86. 

152.
Bauernblut 11. 125.
Bauernehe 86.
Bauernregeln 9. 36. 71. 94. 99. 

103. 145. 224. 244.
Bauernregeln unb Wetterroiffen- 

fdiaft 10.
Bauernfeele ??.
Bauerntum 189.
Bauernoolk 73.
Bauernroeisheit, [etileniche 217.
Bauermsiffen 60. 68.
Bauholj 63.
Baum 25.
Baumblüte 185.
Baumhöhlen 223.
Baumkrone 191.
Bauftein }ur Bolkskunbe 70.
Ba}illenangft 124.
Bebeniahl 66.
Beethooen 24.
Begriffsbeftimmung bes pber- 

glaubens 9.
Beifuß 213.
Bekaffine 40. 146.
Bergkriftall 240.
Berichtigung h^ faM liegenber 

Begeln 104.
Berlin 84.
Befleck 248.
Bett 76. 127.
Beuteltiere 158. 
ßeoölkerungsbichte 20. 21. 
Beoölketungsjunahme 23.
Bibel 70.
Bibernelle, kleine 162.

Biene 40. 42. 53. 92. 113. 119. 
149. 155. 161. 206. 222. 224. 
231.

Bienengift 54. 122. 223.
Bienenhaus, mehrwöchiges 223. 
Bienenftich 122.
Bienenroeibe 218.
Bienenroohnung 222.
Bienenjäune 222.
Bier 116.
Biltois 141. 203.
Binfe 56. 120. 246.
Biologifch wirkfame firäfte 250.
Biologifche Wirkung brahtlofer 

Wellen 221.
Birke 156. 194. 245. 24?.
Birkenreifer 17?.
Birkenrute 179.
Bismarck 194.
Blafenleiben 168.
Blei 170.
Bleifalje 170.
Blit, 203.
Blifiableiter 75.
Blitjfaiigpunkte 147.
Blififangftelle 141.
Blitigefahr 75. 147.
Blitifchlag 239.
Blitjfchuh 55. 147.
Blocksberg 186.
Blüh er 201.
Blumen 132.
Blut unb Boben 16?. 171.
Blutfähigkeit im kommenben 

frühiahr 44.
Blutgefäße 137.
Blutkraut 202.
Bochsgefpann 146.
Bobenfee 84.
Bobenoerbeffevung 64.
Bohnen 186.
Bolle 122.
Bonifatius 180.
Bornholm 263.
Böfes 269.
Brache 22. 18?.
Brächet 58.
Brachfelb 20. 188.
Brachlanb 20.
Brachmonb 187. 189.
Bränbe 84.
Bräuche 35. 71. 103.

Brauchtum 79.
Bremfen 155. 203.
Brenneffei 114. 116. 118. 121.222.
Brenneffeimann 118. 119.
Bretter 63.
Brieftauben 158.
Brieftaubenflug 159.
Brunnen 124.
Brunnengeift 117.
Brufterkrankungen 221.
Brut 114.
Buche 147. 244. 245.
Bucheln 108.
Buchfink 153.
Budinüffe 219.
Bürgerliches ]ahr 15. 60.
Bufchroinbröschen 161.
Butter 175.
Butterfaß 175.
Bujbaum 253.

C/äfor, Gajus Julius 16. 1?.
Celle 222.
Chamberlain 74.
China 125. 255.
Chinefen 189. 235.
Chinefifche ITlonabe 254.
Chinefifche Urroeisheit 235. 
Chriftbaum 17.
Christentum 137.
Chriftianstag 180.
Chriftmarht 156.
Chriftnacht 35.
Chrifttag 49.
Claubius, THatthias 76. 77. 93. 
Corte} bes beutfdien Schickfals 46. 
Crile, Georg 30. 32.

Dadis 218.

Bämon 117. 119. 126. 
Dämonen 46. 139. 199. 228.
Barré, H. Walther 43. 125.
Bas Blättdien roenbet fidi 189.190. 
Bafeinsform, ftäbtifdie 73.
Benken 86.
Benken, kosmifdies 43.
Benken, naturfernes bes

Stäblers 109.
Beutfche Seeroarte 85.
Beutfcher 230.
Beutfchlanb 84.

Besember 98.
Bialekt 172.
Biamant 240.
Biät 134.
Bidite bes lierpeljes 220.
Biditung 76.
Bill 169. 200.
Binarifdie Haffe 39.
Bithmarfdien 202.
Bohle 157.
Bominikustag 218.
Bonar 118. 129. 130. 140. 146. 

245. 246.
Bonar, Gott ber fruditbarkeit 129.
Bonarbart 14?.
Bonnerkeil 175. 240.
Bonnerneffel 116. 118. 
Bonnerstagsmahljeiten 139. 
Borflinbe 172.
Bornfträudier 114.
Boft 213.
Brahtlofe Senberoelle 25. 
Breifelberroirtfchaft 20, 187. 
Brei geftrenge fierren 36. 
Broffel 149.
Brubenblüt 175.
Bruibcn 79.
Buisberg, Prof. 85.
Büngung 64.
Büngung, künftlidie 21, 161. 
Bürer, Blbrecht 243.
Bürre 106.
Bunftheilring 164.
Burdiblutung, behinberte 82. 
Burchfchnittsroerte 109.

Gbbeberoegung 76.

Ebel, Bietrich 143.
Ebene ber Planetenbahnen 100.
Eberefdie 177. 178.
Eberrour} 176. 213.
Ebelmetall 48. 243.
Ebelfteine 243.
Ehe 68.
Eichäpfel 233.
Eiche 52. 14?.
Eichen ber Gewichte 221.
Eicheln 108. 219. 226.
Eicheln im September 111. 
Eichenhaine als Blitzableiter 14?. 
Eigenbrötlerfinn, bäuerifdier 74. 
Einfluß bes TTlonbes 64. 66.
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Einfluß bes THonbes auf öas 
leben 75.

Einfluß öes Tllonöes auf öas 
metter 2.

Einfluß öer TTloTiöfinfterniffe auf 
öas 13efinöen 65.

Einflüffe, elektromagnetifche öer
Planeten 165.

Einflüffe öes Tagesgeftirns 25.
Einflußlofigkeit öes Tllonöes 68. 
Einööbauer 194.
Einööt|öfe 25.
Einfammeln öer Heilkräuter 213.
Einfidpen, lebenswichtige 13.
Einteilung, fittliche öer phnen 135.
Einteilung jum Weltganjen 257. 
Eifen 170.
Eifenbeton 124.
Eifenfeilfpäne 260.
Eifengerippe öer IDohnhäufer 124. 
Eifenhraut 79, 213.
Eifenmoleküle 32.
Eisheilige 35. 180. 186. 264. 
Eisling 195.
Eismänner 186.
Eis-THilchftraße 96. 101.
Eisnebel 69.
Eisfthleiergegentrichter 113.
Eisfchleiertrichter 97. 102. 195. 

221.
Eiszapfen 231.
Eisjufluß jur Sonne 98.
Eiterung 48.
Elektrifdie Behanölungsweife 261.
Elektrifches felb 260.
Elektrizität 46. 87.
Eieren 175.
Elfter 154.
Eljbirne 175.
Embolie 82.
Englanö 84. 197.
Ente 153.
Entfernungen innerhalb unferer

Sonnenwelt 32.
Entlaöungen, öunkle 98. 
Entftrahlung 120. 246. 
Entftrahlungsmittel, natür

liches 54.
Entftrahlungsoorrid]tungen, 

natürliche 242.
Entweöer-Ober-Benhen 73. 
Erbhofgefeh 125.

Erbfen, 75. 167. 183.
Eröe 12. 32. 33. 65. 67. 81. 96. 

101. 262.
Eröe unö ITlonb 79.
Eröbeben 66. 67.
Eröbeere 157.
Eròe, heimatliche 170.
Eröinneres 95.
Erökruftenberoegung 76.
Erörauch, feuchtigheitsmeffen- 

öer 157.
Erbftrahlen 49. 56. 88. 90. 113. 

127. 196. 198. 229.
Eröftrahleneinflüffe 47.
Eröftrahlenftärke 49.
Eröftrahlung, gefteigerte 123. 
Erfinöer 86.
Erfolg 24.
Erika 205. 206. 207.
Erkennen öer Jukunft 145.
Erkrankungen 82. 114. 215. 233. 

253.
Erkrankungen, albifctie 241.
Erle 163.
Erleben 225.
Erlebnisroirklichkeiten 19’.
Ermlänöer illäöchen 179.
Ermüöungserfcheinungen 81. 
Ernährung 64. 261.
Ernährungslehre 31.
Ernährungsroeife 124.
Ernte 184.
Ernte, reiche 108.
Ernteöankfeft 265.
Ernting 206. 218. 221.
Erntemonat 206.
Erregbarkeit 133.
Erregbarkeit, gefteigerte 13.
Erreger öer Eiebesfehnfucht 130.
Erregungsjuftänöe öes Eebens 

113.
Errungenfdiaften, technifche 125.
Ertüchtigung öes Bolksganjen 14. 
Efperanto 201.
u. Etjìvrf, mailer 269.
Europa 256.
Exaktheit 256.

pabian 62.

fadjtheorie 66.
Fachwetterhunbe 66.
Fahrigkeit 13. 

fallbahnen öer Eislinge 99. 
fafdiing 131. 132. 134. 166. 264. 
fafchingsmasken 132.
f often 82. 134. 137. 138. 139. 

140. 166. 261.
faftenjeit 163. 
faftnacht 136. 172.
Faulbaum 253.
fauft 269. 
fauftregel 227. 270.
Fauft-Symbol 270.
februar 63. 94. 97. 108. 114. 123. 

131. 133. 138. 163. 198. 264.
februarmonöwechfel 1955 5. 85. 
feöer 243.
fehlerquellen 80. 
fehlprognofe 66, 105. 
feierabenö 133.
feiertag 80. 81. 133. 214. 261. 
feineis 96. 219. 
feineisanblafung 103. 
feineisanroirkung 98.
Feineishörnchen 98.
Feibarbeiter 127. 
felö-lllann-Streu 213.
felömäufe 231. 
felörain 144.
felöthymian 122. 126. 127. 
feil öes Hafen 220.
feil öer Tiere 191.
Fenne 108. 
fenuskult 173.
fefte 261. 
fefttage 12.
f¡bel ber Bauernregeln 60.
Fichte 253. 
fieber 115. 
fingerhut 88.
fingerhutgeroädife 118. 
fink 37. 149. 153.
firneis 100. 208. 
fifche 148.
fifdireiher 154. 
fifdijeitalter 164.
fifieln 253.
firfterne 71. 
flachs 180. 182.
flachsfaattag 180. 
flagge Koreas 255. 
Flechenminimum 67.
fleöermaus 159. 160.
fleifdi 232. 

flettnereffeht 211. 212. 
flieöerblütentee 195. 
fliegen 155. 233.
fliege an öer manó 38. 151. 
floh 127. 179.
flöhe 119. 122. 155. 
flohkraut 127.
Flugzeug 74.
Flugzeugunglück 84. 
flurfteine 41. 156. 
forelle 249.
forfchung, naturferne 45. 
forftfachleute 75.
forfthäufer 25.
Fortpflanzung 253. 
fortfchritt 20. 
francis-Bacon 65. 
franken 175.
frauenbreißiger 79. 89. 90. 91 

105. 212. 213. 214. 216.
frauenkrankheiten 126. 
frauenkräuter 127.
Frauenmantel 157.
Freiherr o. Gagern 198. 
freitag 80. 82. 86.
freitag als Glückstag 85.
freitag als Unglücksbringer 13. 

81.
freitagsaberglaube 13. 87. 
freitagsfaften 139.
Freitagsregel 10. 11. 12. 
frembling 170.
freube, Prof. 66. 
frigg-frija 85. 87. 118. 126. 127. 
friggtag 86.
frifchöüngung 20. 
frofdi 15?.
frofchkonjert 154. 
froftkünöer 162.
froftnadit 36. 
frofttoö 110.
fruchtbarkeit 130. 174. 
frühiahr 107.
frühling 26. 232.
Frühlingsblumen 140. 221. 26L
Frühlingsblumen als Heilmittel 

139.
frühlings Erwachen 26. 131.
Frühlingseckrankungen 138. 
Frühlingsfeft 231.
Frühlingsgleiche 181.
Frühlingshuren 139. 140.
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frühlingsfternbilb 165.
Jrühregen 162. 
fußkrämpfe 248.

Gadieil 199.
Galgenberg 91.
Galgenhügel 91.
Gallapfel 233.
Gallwefpe 233.
Gang bes plls 34.
Gang ber kosmifch-elektrifchen 

pnwirkung 264.
Gänfe 114. 121. 126. 149. 153. 

154. 246.
Gänfe als Gewitterkünber 246.
Gänfebraten 247.
Gänfebiftel 161.
Gänferich 199.
Gartenliebhaber 45.
Gartenfchnecke 40.
Gärtner 63.
Gas 124.
Gas- unb Wafferrohr 25.
Gasrohr 161.
Gebären 126. 128.
Gebote Gottes 144.
Geburt 127. 239.
Geburt einer Sonnenwelt 30.
Geburtenzahl unb Sonnen

anwirkung 129.
Geburtsort 166.
Gebankenübertragung 158.
Gefahrsmöglidikeiten 82.
Gefahrstage 84.
Gefahrstage, monbbebingte 82.
Gefängnis 39.
Gefängnisreoolte 85.
Geflügelzüchter 121.
Gefühl 43.
Gegentrichter 97. 98.
Geheimwiffen 227. 237.
Geifter 46. 199. 228.
Geifter, böfe 57.
Geifter, unterirbifdie 119.
Gelehrfamkeit 72.
Gemütsruhe 269.
Genufifuiht 138.
Georgi 180.
Gequäke 153.
Gericht 200.
Germanien 60.
Germanin 217.

Germanifche Götter 126. 129. 
Germanifche Urkultur 11. 
Gefang 76. 265.
Gefchidite bes Weltkrieges 72. 
Gefdpdite ber politifchen

Ereigniffe 72.
Gefchichts- unb liulturforfdier 24. 
Gefchicklichkeit 14. 81.
Gefdimeibe 244. 
Gefellfchaftslyrik 77. 93.
Gefeh 35. 68. 75. 256. 
Gefinnung unferer phnen 144. 
Gefpenfter 196. 197. 
Gefpenfterglaube 199.
Gefte 172. 
Gefteinsaberglaube 238. 241. 
Geftrenge Fierren 180. 186. 
Gefunbijeit 16. 236. 
Gefunbheitsgefahren, kos

mifche 82. 
Gefunbheitsminberunqen 54. 
Getreibe 188. 249. 
Getrcibeernte 194.
Getoächfe, ftrahlenliebenbe 88. 
Geroittcr 67. 103. 120. 127. 148.

157. 208. 210. 217. 23P 231. 
Gewitter unb Fjagelfdiläge 102. 
Gewittererfcheinungen 145. 
Gewitterhäufigkeit 195. 
Gewitterkräfte 129. 
Gewitterregeln 145. 
Geroitterfturm 146. 
Gewitteroorzeidien 39. 147. 
Gewitterzauber 58. 
Gewürze, pflanzlidie 168. 
Gicht 137. 168. 
Giftgewächfe 88.
Giftkräuter 79. 
Giftlofigkeit 216.
Giftpilze 156. 
Giftfdilangen 119. 130. 160. 
Gilbhart 58. 232.
Goethe 24. 45. 74. 165. 270. 
Golb 48.
Golbener Sdinitt 256. 
Golbperlen 221.
Gotik 255. 
Gott 257.
Gottesgnabenkraut 202. 
Götter 118.
Götter, urgermanifdie 228. 
Göttergeftalten 228.

Göttin 87.
Grasfrofch 155. 
Graffet, Br. 65. 
Graugans 246.
Gregorianifdie fialenberreform

60. 61. 
Grcnfing 199. 
Grobeis 217. 
Grobeisblöcke 96. 101. 102. 103. 
Grobeisfluß zur Sonne 180. 
Grobeisftrömung 100.
Großer kosmifcher Wille 29. 
Größcnuerhältniffe ber

Planeten 33.
Großplaneten 101. 
Großwetterlage 49. 67. 86. 
Großwetterlage bes Jahres 94. 
Grün, pnafcafius 74.
Grünbonnerstag 140. 
Grünbonnerstagsfpeife 261. 
Grünftein 239.
Grünfuppe 139. 
Grufeln 90. 91.
Gunbermann (Gunbeltebe) 266. 
Gutes 269.
Gutwetterkunbe 162.

Haargefäße 137.
Hagebutten 248. 
nagel 208. 209. 212.
Fjagelbahn 211. 
Hagelkörner 212.
Hagelfchlag 210.
Hahn 154. 155.
Hahnenfuß, oierblättriger 157. 
Haibe 91. 206. 218. 230. 
fjaibebauer 167.
Haibeblüte 205.
Haibeboben 167.
Haibefamen 206.
Halmfrüchte 113.
Halsweh 141.
Haltbarkeit ber Hölzer 62.
Hanb 243.
Hänbler 21. 24.
Harmonie 125.
Harmonie, kosmifche 74. 
Harmoniebegriff 256. 
Harmonifdie pnpaffung 16. 
Harmonifdie Ergänzung 25?. 
Hartheu 202.
Hartung 58. 59. 62. 63. 107. 232.

Hahn 149. 220. 231. 254.
Hafel 127. 130. 160. 178. 198. 253.
Hafel als Blihfchuti 12?.
Hafel als Sdilangenfeinb 150. 
Hafelkähchen 127. 140.
Hafelmäufe 247.
Hafelnüffe 205.
Häufung oon Berkehrsunfällen 14.
Haufwolken 218. 231.
Hausarzt 138.
Hausbau 63.
Hausgans 246.
Hausgefinbe 44.
Hauslaub 14?.
Haustiere 119.
Hautausfchläge 140.
Hebamme 240.
Hecht 231. 
fieerführer 24.
Heibe, fiche Fjaibe.
Heiben, bie 47.
Heilanbes Brauchtum 266.
Fjeilgut ber Borfahren 17. 
Heilkräfte 196.
Heilkräuter 88. 89. 215. 261.
Heilkunbe, bäuerliche 125. 
Heilkünftler 123. 158.
Heilmittel 54. 255. 266.
Heil- unb Schutzmittel 76. 
Heilpflanzen 54. 91. 119. 125. 
Heil- unb jaubcrnflanzen 88. 
Heilpflanzenfammeltätigkeit 89.
Heilftoffe 88. 90. 120.
Heilwiffen 26?.
Heilige-Geift-Taube 56.
Heiliger pbenb 49.
Heilige Pacht 26. 56. 55. 250. 
Heimat 14. 15. 26.
Heimatborf 15.
Heimathunbe 19. 172. 226.
Heimfippe 87.
Heiße Punkte im Protoplasma 32.
Heiße Punkte non ber Temperatur 

ber Sonnenoberflädie 30.
Heiterkeit 236.
Heliotrop 240.
Heilfehen 196.
Fjerbft 218. 225.
Herbftnebel 247. 
Herrgottswunbhraut 202.
Heu 199.
Heuernte 203.
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Heuert 199.
Heumonb 199. 204.
Here 198. 199. 229.
Hexenkraut 202.
Himmel, trüber oor THitternacht 

bes hlg. pbenb 50.
Himmelskunbe 71.
Himmelreich 237.
Himmelsfchäflein 150.
Himmelsziege 40. 146.
Hippokrates 200.
Hirfch 224.
Hirfchberg 118.
Hirfchbrunft 225.
Hirfchheu 202.
Hitlererhebung 27. 28.
Hochfpannungsleitung 161.
Hochwaffer 84. 85.
Hochwintersjeit 63.
Hochseitsgefdienke 56. 57.
Hodijioilifation 88.
Hollerhudieln 193.
Holunder 193. 194.
Holunderbeeren 193.
Holunderblüten 193.
fiolj 63.
Hobnutjung 245.
Holjjaun 163.
Honigausbeute 113.
Hörbiger, hans 68. 79. 96. 104.

105. 119. 186. 208. 260. 265.
Horijont 164.
Horndämon 203.
Horniffe 231.
Hornung 58. 94. 112. 117. 135.
Hüftwulfte der aargauifchen 

frauentraditen 266.
non Hünefeld 85.
Hühner 126. 154. 157. 170. 
hühnerbolle 122. 127.
Hühnerftall 127.
Hund 91. 155.
Hundftern 217.
Hundstage 97. 204. 206. 264.
Hungerblümchen 156.
Hungersnot 16. 23.
Hüften 221.
Hüter, Tliholaus 141.
Hyaden 29.

Ifa-Orahel 256.
Imker 113.

Imme 218. 222. 224.
Under 265.
Indien 126. 147.
Infekten 157. 
Infektenfreffer 62.
Untelleht 74.
Intellektueller 48.
3(is 79.
Iftar 126. 
iftarhult 173.
Iftartempel auf dem Eibanon 174.

JÍagdfieber 202. 
lager, Br. 202. 
jäger, Hermann 68. 
lageteufel 202. 
lahr 15. 80.
Iaht, Sinn des 1. 15. 
lahr des lupiter 107.
lahr als Heilmittel 16. 
lahr, bürgerliches 15.
lahr, richtiges 15.
lahr, unrichtiges 15.
Jahre, die ßeben fetten unb die 

fieben mageren 105.
lahresbahn der Erbe 96 
lahresbeginn 253.
lahresnadit oor der Wintcr- 

fonnenwenbe 50.
lahresringe 220. 245. 
lahobi 180. 205.
lanuar 62. 98. 107. 108. 111. 

112. 203.
lapaner 255. 265.
Jaudßer 266. 
lochblatt-pmisie 149. 
lob 171.
lobler 266.
Johanni 191.
Johanniskraut 202. 203. 213. 
Johannisnacht 188. 189. 195.
Johannistag 189. 193.
Johannistag als Pflanjenfammel- 

3 eit 194.
lohanniswürmchen 157. 
lugenbbilbung 226.
Juli 97. 112. 199. 203. 264. 
lulianifcher fialenber 60. 
lulmonb 59.
jungbauer 9.
Jungfrau 101. 106. 107. 182. 
l’jngwurjeln 191.

luni 187. 189.
Junkers, Prof. 84. 85.
lupiter 33. 65. 71. 102. 106. 219. 

220.

Kabel 25.
Habel, elektrifche 124.
Halber 178.
fialenber 35. 
fialenberänberungen 104. 
Ralenberreform 81. 192. 225. 252. 
Halhmangel 167.
fiälterückfall im lllai 35. 
fiälterüdifällc 149.
fiältewelle 94. 
fiamillcnbüfchel 176. 
fiamin 148.
fiampf um ben Himalaja 85.
fiampf um bie höchften Gipfel der 

Erde 72.
fianaan 175. 
fianalifation 124. 161. 
fiant 24. 74.
Rapelle 263. 
fiapujinerkreffe 157. 
fiarfreitagsregeln 181. 
fiarfunkel 240.
Hari der franke 46. 
ßartoffel 18. 70. 71. 231. 
Hartoffelgeridite 19.
Rartoffelmiete 45.
Rafteiungen 139.
Ratharinentag 248.
Rahe 148. 155. 178. 241. 
fiafienfell 241. 245.
Raufmann 86.
Rerjen 52.
Reuperbudit 39.
Riebiti 204. 221.
Rinder 152.
Rinber Gottes 230.
Rinberfifieln 253. 
fiinberfegen 85.
Rinbertag 253.
Rinbertang am Tlikolaustag 254. 
fiirdie 263.
fiirdiweihfefte 265.
Rirfdiblüte 182.
Rlapperftein 240.
Riaffenarbeiten 83.
Rlatfchbafen 36. 38. 
filee 19. 156.

fileibung 266.
Rleinlebewefcn 121. 
fileinwclt des pdiers 21.
Rieinwelt bes Waffers 26. 
fileinwcfen im pekerboben 22. 187. 
filofter 263.
filoftergärten 88.
Rneipp 195.
finecht Hupprecht 252. 253.
Hnollen 68.
Robert, prof. 89.
Hochtopf 124.
Hohl 167.
Röhl, Hauptmann 85.
fiönigsberg 84.
Rönigskerge 221.
fiörperarbeit 137. 
ficimmuniftenputfch in Wühl

heim 27.
fionfeffion 258.
fionferoatio 21.
Ronzìi ju Eeptinae 126.
Hopf, benommener 13. 
fiopfweiben 245.
fiorea 255.
fioreaner 227.
fioreanifche flagge 255. 
fioreanifdie Weltanfchauung 255. 
Rom 173.
fiornbämon 141.
fiornclkirfche 253. 
fiorunb 240.
fiosmifche Bedingtheit alles 

Eebens 228.
fiosmifdies Benken 43. 
fiosmifche brahtlofe Wellen 220. 
fiosmifdier THenfch 267. 270. 
fiosmijeher Khythmus 34. 
fiosmifche Weisheit 19.
fiosmifdier Wille 29.
firaft, liebeerwechenbe 87. 
firäfte, elektromagnetifche 56. 
firäfte, rutenbewegenbe 54. 
firanich 231.
firanke 123.
firankenhäufer 138. 
firankheit 82. 138. 213. 257. 261. 
firankheiten, albifdie 242. 
firankheitsdämon 139. 
firankheitsgefahr 133.
firäuterweihe 213.
firebs 70. 184. 186. 
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kreujerhöhungstag 224. 
kreuzfciinabel 25. 
kreujungsftellen jroeier Beij

ftreifen 223.
kreujroeg 90.
ñriegcr 86. 202.
kriegskunft 74. 
kriminelle Derftöße 265.
kirche 82.
küchenkräuter 168. 171. 
kuchudi 154.
küt|E 40. 146. 152.
küken 114.
kult 245. 254.
kult, katholifdier 46. 
kultbrauch 127. 
kultorte 196.
kuttpläfie, altgermanifche 91. 
kultfpeife 245.
kultur 23. 74. 86. 125. 189. 228. 

230. 236. 254. 258.
kulturbokumente 61. 
kulturgemeinfchaft 8. 
kulturgefchidite 45. 166. 243. 
kulturloßgkeit 16.
kulturfteppe 90. 
kulturminifterium 83. 
kümmel 169.
kunft 75. 
kunftbünger 63. 
künftler 86. 
künftliche Düngung 21. 
kurpfufcher 89.
kuroe Der kosmifchen unb bia- 

logifch roirkfamen Einflüße 265.

Cabkraut 126. 213.
Eabkraut, edites 156.
Cabung ber Erbe 12.
Eampenfieber 239.
Eanbfrembheit ftäbtifcher Gelehr- 

famkeit 71.
Eanbfron 21.
Eanbregen 157. 160.
Eanbfchaft 266.
Eanbfchaft, gefchloffene 171. 
Eanbujirtfctjaft 16. 21.
Eänber, magifche 22.
Eangftreckenflug 85.
Earoe 233.
Eaub 234. 247.
Eaubfrofd) 36. 153.

Eaubfrofd] als Wetterprophet 38. 
Eaune 235.
Eaurenjiustag 218.
Eäufe 119. 122.
Eäufekamm 175.
Eatoine 84.
Earoinenunglüdic 85.
Eeben 46.
Eeben bes plls 43.
Eeben, hrimatgebunbenes 87.
Eeben, fittliches 145.
Eebensbebingungen unferer

Phnen 11.
Eebenserfahrung 24.
Eebensform, religiöfe 172.
Eebensform ber übermäßigen

Spannungen 258.
Eebensregeln 234.
Eebensrhythmus 34.
Eebensrute 17?. 179.186. 253. 261. 
Eebensftoff 31.
Eebensroeife, rointerikhe 137. 
Eebensroenbe 17.
Eeipjiger pbenbpoft 69.
Eeiftungsfähigkeit 191. 235. 236.
Eeitf äh ig keits fdiäbigung en 120. 
Eenau 78.
Eenj 58.
Eenjing 173.
Eenjmonat 163. 164.
Eerche 149. 157.
Eicht, junges 80.
Eidithabel, elektrifches 161.
Eiditmeß 112. 113.
Eiebe 86. 87.
Eiebes- unb Tanjfeft ber phnen 

264.
Eiebesfrühling 26.
Eiebesleben 251.
Eiebesfehnfudit 79. 86. 129. 131. 

140. 165. 174. 250.
Eiebesjaubcr 202.
Eiebfrauenbettftroh 213. 
Eiefroehblom 202.
Einbe Ú2. 156. 203. 245. 
Einbenblüte 155.
Eöns, Hermann 58. 59. 
Eostagsregeln 12. 94. 96. 104. 
Eöfung, holloibale 176.
Eöß 170.
Eößmenfd] 170.
Eöroe 102. 106. 107. 206.

Eöroenhaupt als Wafferfpeier 207. 
Eubenborff 74.
Euft 99.
Eufthülle 208.
Euftojean 98.
Euftftrom 212.
Eüneburger Fjaibe 143.
Eupinenarten 149.
Euther 141.

Hladit 17. 228.
ITladithunger 16.
Waditftreben 24. 46. 237. 
Waben 233.
Wagenfchmerjen 239.
Wagirf 76. «
Wagifdie Eänber 22.
Wagnet 260.
Wagneteifenftein 108.
Wagnetismus 46. 108.
Wagnetifches £elb 260. 
Waibaum 172.
Waitag 185.
Wangan 170.
Wan-Dune 52. 132.
Wargaretentag 205.
Waria 126. 174.
Wariä Himmelfahrt 213.
Warienbettftroh 126.
Warktbrunnen 172.
Wars 33. 72. 262.
Warteri 172.
Wartin 246.
Wartini 245.
Wartmsgans 245.
Wartinstag 247.
Wärj 107. 114. 136. 163. 
Wärjenfchnee 136.
War jell, Dr. Heinrich 114.
Wafdiine 25.
Wafchine, elektrifche 124. 
Waffenkunbgebungen 27. 
Waffenmorb in Derben 47. 
Waterialismus 15.
Waterialiftifche Weltanfchauung 

258.
Wathematik 72. 236.
Wathematifches Gefetj 29.
Watthäus 135.
Wattigkeit 250.
Wäufe 153.
Weddern ber Himmelsziege 146.

Wedilenburg 44. 177.
Webijin 54.
Webijiner 138.
Weer 171.
Weinungen, naturroahre 93.
Weifen 62.
Wenfdi, bäuerlicher 18.
Wenfdi, magifdier 18. 20. 43. 74. 

131. 200.
Wenfdi, naturoerroadifener 92.
Wenfdi, technifdier 18. 20. 43. 72.

74. 75. 131.
Werkur 32. 33. 116.
Weffer 175.
Wetall 124.
Wetalltöpfe 248.
Weteorologie 10.
Wetten 228.
Wettenfommer 227. 228.
Widiaelis 206.
Wieten ber Däume 44. 48.
Wildi 167. 175. 176.
Wi Ich bau er 24.
Wilchftraße 162.
Wilchoieh 140.
Wilchjauber 266.
Wilitärflugjeug 84.
Wilitärmarfch 172.
Wineralgehalt bes Bobens 168. 
Winje 213.
Wifchroalb 223.
Wiffionare 88.
Wißerfolg 82.
Wiftel 51. 52. 54. 55. 56. 57. 58. 

113. 175. 198. 253.
Wiftkäfer 41. 42. 161.
Wittagsroinb 162.
Wittel geg. krampfe u. Jallfucht 54 
Wittelamerika 256.
Witteljahr 233.
Woerike 74.
Woltke 74.
Wonabe 254. 256. 258. 259. 260.. 
Wonat 12. 58. 84.
Wonat ber Geroittergefahr 55.
Wonate, monbgebunbene 82.
Wonb, 63. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 76. 77. 80. 81. 82. 89.
92. 98. 99. 144. 182.

Wonb, blaffer 156.
Wonb, roter 156.
Wonb, nerfinfterter 64.
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THonb, junehmenber 75.
Wonbaberglaube 207.
Wonb als planet 79.
ITlonb unb Gewitter 217.
THonb, Einfluß auf bas Wetter 12.
Wonbeinflüffe 63.
Wonbfinfternis 15.
TTlonbhof 42. 156.
THonbregel 215.
THonbtage 81. 132.
TTlonbumlauf 81.
THonbweistümer 68.
ITlonbwechfel 12. 13. 81. 123. 139. 
THonbjeiten 88.
Bloor 170.
Woorbobenbewohner 171.
THoräne 170.
IHorbe 84. 85.
THorgen 162. 
morgenrot 156.
morgenftern 174.
THorgentau 162.
THorgenwinb 162. 
morgen- unb Bbenbwall 121. 
mofe 47.
motor 74.
Wojart 74.
THücken 155. 157.
Wünthen 103.
mündjener Bergwachtleute 84.
THunbform 172.
Wufik 172.
TRufiker 24.
THuskel 33.
Wuskeljuckungen, unbewußte 151. 
mutternadit 26. 52. 252. 
mutterrune 269.
THybrach, Ur. Otto 65. 
iHyfierienkenner 58.
THyftik 139. 166. 
myftiher 74.
mythen ber Dölker 227.
Hlythologie 227.

TTachblutung im Wochenbett 54. 
Dadikommenfdiaft 86. 87. 251. 
Tladilaffen ber Grobeismenge 98. 
nacht 162.
Dachtfröfte 108. 110. 187.
Tladitniole 156.
Dachwinter 94. 98. 108. 136. 221.
Daditfdinecken 42. 153.

Habelliöljer 52. 
Dahrungsfchlacken 134. 
Ilation, beutfdie 74. 
Tlatur 8. 61. 269.
Tlatur kennt keine Gefefie 36. 
Tlaturentfrembung 20. 
Uaturfremblieit 16. 
Daturfrembheit ber Stabt- 

bewohner 38.
Uaturforfdiung 9. 
naturgefehe 8. 
Tlaturkult 79. 
Tlaturproplieten 28. 
Uaturproptietin 35. 68. 92. 
Daturreligion 145. 
Daturwiffenfdiaft 265. 
liebel 50. 105. 162. 234. 
Debelkammer 50.
Tlebelung 59. 62. 244. 245. 
Tlephrit 239. 240. 241. 
lleptun 32. 33.
Demen 82. 
Demenerregung 123. 
Demofität 138.
Deffel 114. 122. 139. 246. 253. 
Deffelgift 122.
Deffel, heilbringenbe 11E. 
Deffelftengel 121.
Deftbeigaben 121. 126. 
Deftftroli 121. 127. 
neugeborene 50.
Deujahrstag 59.
Heumonb 12. 62. 63. 65. 67. 70. 

72. 79. 80. 84. 86. 98. 156. 181. 
214. 234. 245.

Deumonb als Schleditwetter- 
madier 68.

Deumonbnadit 91.
Deumonbjeit 66. 69. 82. 194. 
Deufeelanb 126. 
lleue Sterne 30.
Diebergefdilagenlieit 250. 
Dieberkunft 126.
Dieberfdileßen 56. 
Dierenftein 239. 
Dietifdie 86. 132. 251. 
Dig er 256.
Dikolaustag 252.
Dii 207. 
nobile 69. 
Dorbafrika 147. 
Dorbamerikanifdie Staaten 197.

Tlorbbeutfdilanb 19?. 
llorblidit 234.
Dorge 69.
Dormalfahr 104.
Dorne 227. 228.
Dooember 62. 97. 98. 246.
Dooemberftürme 234. 
lloDember-pejember-Eislinge 98. 
Dürtjternlieit bes bäuerlichen

Wefens 93.
Düffe 205. 252.
Dylarskirdie auf Bornholm 263. 

264.

Vberlanb 252.
Obftbäume 44. 63. 245.
Obftbäume, bie nidit gebeihen 45. 
Ochfen 40. 146.
Oktober 97. 98. 224. 230. 231. 

245. 264.
Oktobergewitter 232.
Omelette 43.
Onyr 240.
Operation ohne Weffer 137. 138.
Organifation 20. 74.
Orte, beftrahlte 46.
Ortstafeln 143.
Oft-Weftflug 85.
Oftwinb 234. 235.
Oftara 118. 126. 173.
Oftern 173. 181.
Ofterei 174.
Ofterfeft 172.
Ofterhafe 173.
Oftermonb 58. 173. 184.
Ofterrute 179.
Ofterjeit 55.
Oftinbien 122.
Oryrinchos 237.
O^eanüberquerung im Jlugjeug 72.

I aläftina 174. 
pa-kua 255. 256. 258. 259. 
Palolowurm 26.
Palmen ber gelber 142. 182. 
palmbufchen 55.
Palm- unb Weihbufchen 261.
Palmkätzchen 141.
Palmfonntag 141.
Palmweihe 141.

palmjweige 198.
Pappel 52. 245.
Periobe, fünftägige 84.
Peru 127.
Petri Stuhlfeier 135.
Pfahlbauten 193.
Pfau 3?. 155.
Pflanzen-, Gefteins- unb Tier

glaube 71.
Pflanjen, regenkünbenbe 156.
Pflanjenaberglaube 127.
Pflanzengift 120. 216.
Uflanjenfpeife 22. 
pflanjjeit 68.
Pflicht 17.
Pflicht, fittliche bes Jorfchers 72.
Philofophen 24.
Philofophie 43. 258.
Phyfik 50.
Phy ßker 142.
pilje 156.
Pimpernuß 253.
Planeteneinwirkung 262. 
piasmafonnen 34.
Platzregen 157.
Plätze, heilbringenbe 263.
Plinius 239.
Pol 69.
Polare Gegenfäfie 25?.
Polarforfdiung 72.
Poiflug 69. 
polynefier 22?.
Prägung währenb eines Weltjeit- 

alters 165.
Preußentum 73. 74.
Preußifdie Eigenart 73.
Prieftergelehrter 195. 237.
Prophetin bet Bauhnädite 28. 
prophetifche Schau 29.
Protoplasma 31.
Prüfung ber Bauernregeln 60.
Prüfungen 83.
Pfydiologifdie Winbrofe 234.
Pueblo-Inbianer 256.
Puliate 173. 
pulsfdilag ber Bäume 244.

Qmalitatine jahl 257.

Quäckborn 177.
Quechfilber 116. 177.
Quenbel 114. 122. 123. 124. 126 

213. 222.
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BaDioaktioität 46.
RaDiogene 32.
RaDiogene als Kraftoerteiler 55.
RaDiowellen 158.
Rainfarn 215.
hainhohl 156.
Raffe 266.
Raffifche Eigenart 266.
Rauch 156. 162.
Räuchern 58.
Häudierkräuter 57. 
Räuchernächte 58.
Räucherungen 142.
Räucherungen ju Beginn Des 

natürlichen Jahres 58.
Rauhnächte 27. 29. 54. 44. 57. 

58. 92. 253.
Rauhreif 44. 58.
Raufch- unD Genußmittel 124. 
Reben 75. 247.
Rebenfdinitt 156.
ReDner 239.
Regel 29. 68. 75.
Regeln 8. 35.
Regeln, kurjfriftige 92.
Reqen 12. 62. 66. 67. 208.
Regenbogen 156.
Regenpfeifer 155.
Regenoorjeidien 152. 
Regenwetter 12.
Regenwurm 42. 155.
Regenzeit 95.
Reibungselektrizität 208. 
Reichsbauernführer 43.
Reichswehrpatrouille 84.
Reis, magifeher 45.
Reife 14.
Reife am Urfreitag 13.
Reifen 133.
Rehftreifen 50. 54. 119. 122. 123. 

127. 134. 143. 144. 148. 176. 
178. 179. 194. 197. 215. 222. 
223. 229. 248. 260. 262.

Religiofität 123.
Religion 145. 258.
Religiöfes Wiffen 267. 
RembranDt 74.
Rentenmark 28.
Reunite 84.
Rheuma 53. 122. 168.
Rheumakranke 241.
Rheumatiker 37.

Rhythmus Des Rosmos 34.
Richtiges Jahr 15.
RinDer 178.
Ring 243.
Ring Des Sonnenlaufes 15. 
Ringelblumen 156. 161.
Roggen 167. 206. 233.
Rohrkolben 213.

I Römermufeum 56.
I Rofengalle 248.

Rosmarie 253.
Roßkäfer 40, 155.
Rotkehlchen 161.
Rotorfriiiff 2f1. 212.
Rotfchroänjchen 154.
Rüben 68.
Rubin 240.
Rückkehr Des Kronprinzen 28.
Rutjrbefefiung 27. 28.
Runkelrübe 41. 146.
RunkelrübenfelD 40.
Rute als Jüditigimgsmittel 177.
Rute Des Bikolaus 253.
Rutenausfchlag 46. 91.
Rutepfähigkeit 57.
RutherforD 31.

Saftftieg 62. 63. 245.

Salat 75.
. Salz 151.

Samer 228.
Sammeln hrimifdier Heilkräuter

89.
Sammcheiten für fieilpflanjen 89. 
SanD 170.
SanDmenfch 170.
Sankt pnnatag 203.
Sankt Eorenj 208.
Sankt Beit 192.
Sankt Wallentin 114.
Saphir 240.
Saturn 33. 102. 220.
Sauerftoff 95.
Sauregurkenzeit 66.
Säugling 76.
Sauerklee, echter 156.
SauerroerDen 120.
Sd]äDigenDe Strahlungen um Die

Weihnachtszeit 55.
Schafe 61. 146. 152.
Schafgarbe 199. 200. 203. 213.

222.

SdjafherDen 40. 113.
Schäfer 62. 152. 205.
Schauroecker, franj 74.
ScheiDel, Ur. 3. 141.
ScheiDing 58. 221. 224.
Sdjemm, Hans 88.
Schiffe in Seenot 85.
Schiffsuntergänge 84.
Schimeifterfchaft 84.
5d](af, 242.
Sdilaf, ruhiger 239.
Sdilafkunj 248.
Sdilaflofigkeit 206.
Schläfer 148.
Schlacht 72.
Schlacht bei Honnef 28.
Sd]lagen 259.
Schlammbeißer 148.
Sd]lange 160. 178.
Schlangengift 122.
Schlechtwetter 15.
Schleditroetter jur lleumonDjeit 68.
Schlechtmettergcfahr 12.
SchlechtwetterkünDer aus Dem 

Tierreich 155.
SdilehDorn 177. 178. 180. 
SchlehDornblüte 174.
Schleppe Der Schidifalsgöttin 228.
Schießen 169.
Sdilüffei jum gefamten Aber

glauben 45.
Sdilüffei jum Geheimreich Der Ur- 

weic-kunDe 103.
Sdilüffei jum BerftänDnis echten 

Bauerntums 145.
Schmack-Ofter-Brauch 179.
Schmerjen 13.
Sdimudi 56. 57. 242.
Schmuck- unì) Ebelfteine 243.
Sdineenorherfage 218.
Schnepfe 155.
SdjnuckenherDe 205.
SdiönroetterkunDe 161.
Sdjopenhauer 202.
Schornftein 156.
SdiottlanD 197.
Schratt 46. 199.
Sdirattftein 240. 241. 242.
Schrift 225.
Schuh 7.
Schulglobus 95.
Schuljahr 192.

Schuljahr 192.
Schulte, J. 142. 165. 169.
Schuh gegen Blitigefahr 127.
Sdiuhmittel gegen Den fchäDigen- 

Den Einfluß Der ErDftrahlen SS.
Schutj- unD Heilmittel 55.
Schutiftoff 54. 120. 142.
Srípuaben 175.
Sdiroalbe 39. 40. 155. 157. 178. 
Schwärmen Der Bienen 222. 
SdiwarjDorn 174. 175. 180. 
SchroarzfthilD 50.
Sdiwarjwinter 180.
Sdirò eben 84.
Schwein 40. 153.
Schroeinemaft 108.
Schwerkraft 46.
Sebaftian 62.
Seeigel 240.
Seele, Deutfdie 172.
Seele Des Bolkes 70. 
Seelenhaltung 197. 226. 229. 
Seelenhaitung Des Bauern 166. 
SciDelbaft 140.
Selbftbeherrfchung 14. 72. 113. 

133. 265.
Selbfterhaltungstrieb 37.
Semiten 174.
SenDeftation 158. 
Separatiftenkampf 2S.
September 212. 216. 226. 227. 

229. 231.
SeptemberoollmonD 214. 
Septemberwetter 103.
Sibirifriier Winter 28/29 230. 
SiebenbrüDertag 103. 205.
Siebenfchläfertag 94. 95. 103. 205 
Silbermünze 48. 55.
Sinn Des Jahres 15.
Sippe 87.
SippenDafein 24.
Sippcngemeinfdiaft 8?.
Sirach 70.
Sirius-Begleiter 72.
Sirtinifdie THaDonna 201. 
SkanDinanien 227.
SoDbrennen 140.
SolDaten 24.
Sommer 232.
Sommerfefte 265.
Sommermetten 227.
Sommerregen 95.
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Sommerfonnenwenbe 79. 81. 89. 
189. 193.

Sonne 12. 32. 33. 65. 69. 89. 92.
96. 98. 101. 102. 157. 262.

Sonne im Cebensftoff 32.
Sonnenaufgang 79. 90. 119. 
Sonneneinflüffe 18. 67.
Sonnenelektrijität 13. 67. 88.
Sonnenelektrijität, regenaus- 

löfenöe 67.
Sonnenflecken 96. 102. 123. 129. 

198. 219.
Sonnenfleckenperioöen 67. 68.
Sonnenfleckenrhythmus 67.
Sonnenfleckentrichter 96.
Sonnenhodiftanö 16.
Sonnenkräfte 31.
Sonnenlauf, Hing Des 5. 15. 
Sonnennähe 98.
Sonnen-Bückenwinö 69.
Sonnenuntergang 79. 119.
Sonnenroelt 100.
SonnenroenDe 16.
Sonntag 12. 80. 
Sonnwenöfeuer 189. 195.
Sophie; kalte 186.
Spanne, toarme im Januar 94. 
Spartakiftenkampf 28.
Specht 37. 155. 161.
Sperling 155.
Spieljeug 55. 56.
Spinat 167.
Spinne 40. 42. 150. 151. 154. 218. 

233.
Sportunglücke 14. 84.
Sprache 172. 201.
Spuk 196. 197.
Stahl, Ernft 127.
Staötmenfdi 26.
StäDter 86.
Stall 57.
Stalloieh 49.
StanD Der Planeten jur frühlings- 

jeit 165.
Star 155.
Stärke Der Eröftrahlung 91. 
Statiftiker 10.
Staubkamm 175.
Staubregen 162.
Stechpalme 253.
Steiermark 212. 213.
Steigerung Der Erbfähigkeit 119.

Stein 243.
Steine im Jlur 40. 
Steinbock 184. 186. 
Steinfehungen 195.
Stemplinger, Eöuarö 123.
Stern 163.
Stern Der Eiebesgöttin 127. 
Sternbefruchtung 30.
Sternbilb Des lirebfes 71. 
Sternbilb Des Eöroen 207. 
SternbilDer Des Tierkreifes 101. 
SternbilDer, naffe 101. 107. 
SternbilDer, trockene 102. 106. 
Sternfchnuppen 208. 
Sternfchnuppenhäufigkeit 212. 
Sternroarte 42. 195.
Stickftoff 20.
Stiefel 7.
Stille Woche 26.
Stille Wochen 49. 249. 250. 251. 
Stillung oon Blutungen Dec 

frauen 54.
Stinknebel 156.
Storch 75. 147. 153. 179. 
StrahienfreunDe 53.
Strahlengefahren 55. 
Strahlenmeßgeräte 117.
Strahlenfdiuh 54. 
Strahlenfchuhmittel 53.
Strahlungen, elektromagnetifche49. 
Strahlungen, kosmifdie 65.
Strahlungsöruck 96. 
Strahlungskreujungen 122.
Strahlungslinien 117. 
Strnhlungsftärke 223.
Strahlungsfchuhftoff Der Ueffeln 

122.
Straßenkämpfe 84.
Sträudier 25. 245.
Streicheln 253.
Streik 85.
Strenge Des Winters 109. 204. 
Strefemann 28.
Stroh 48.
StrohDach 145.
Strohfack 48. 126.
Strohfeile 44. 55.
Strube 57.
Stubenfliege 146. 
Stürme 84. 85.
SüDafrika 84.
SüDDeutfchlanD 22. 169.

Suggeftion 240.
Sumpföotterblume 157. 
SünDe 138.
Soante prrhenius 65.
Sroaftika 258.
Syloefternacht 34.
Symbole 116.
Symbole Der Harmonie 258.
Sympathieglaube 78.

Cacitus 217.

Tag- unD Uachtgleiche 15.181 221. 
Tage, kritifche 66.
Talisman 239, 242.
Tanne 52. 55.
Tannenbaum 51. 55.
Tanj 119. 134. 245. 260. 265. 266.
Tanj als Heilmittel 261.
TanjepiDemien 265.
TanjlieDer 266.
Tanjmasken 132.
Tanjplähe 263.
Taube 40. 56. 155.
Taufe Der SternbilDer 184. 
Taufenögulöcnkraut 213. 
Technik 74. 75. 124.
Technik, lanöwirtfchaftlidie 74. 
Techniker 23. 86.
Teelöffel, filberner 48.
Teidiente 161.
Telke, Br. 32.
Teller, abgegeffene 151. 
Tempeltanj 261.
Termine für Ehefchließungen 86.
Tertiärjeit 35.
Teufel 126. 127. 199.
Theorien, wiffenfdiaftlidie 43.
Thoma, Hans 74.
Tiefftanö öes Eebensgefühls 250.
Tiefftanö öes Tagesgeftirns 16. 
Tiere als Wetterkünöer 150. 
Tierkreis 111. 183. 259. 
Tierkreisjeichen 68. 165. 
Tierkreisjeidien öer fifche 163. 
Tongefäße 248.
Toö 138.
Toöesfälle 14. 84.
Topas 240.
Tote 196.
Totengebein 91.
Eotenfchäöel 91.
Totes 256.

Tracht 172. 265. 266. 
Träne öer 3fis 79. 
Traubenkirfdie 75. 
Trichteroerjerrungen 102. 
Trichterroänöe 98. 
Triebleben 133.
Trinkroaffer 171. 
Tropifche Gletfdier 32. 
Truten 46. 199. 240. 
Tüchtigkeit 16.
Tun 18. 
Türkis 240.

Ueberfälle 21.
Überweltwefen 21. 
Umhofter Tflonö 42. 
Umroelt 38.
Unbeftänöigkeit öes Wetters um 

öie BollmonDjeit 72.
Uneheliche fiinöcr 130. 
Unfall 215.
Ungefchicklidikcit 13.
Ungeziefer 121.127. 153. 154. 179. 
Ungiftigkeit 216.
Unglüd, 82. 
Unglüdistag 81. 84. 
Unkraut 20. 188. 
Unrichtiges Jahr 15.
Unruhe 56. 57. 58. 113. 176. 198. 

261.
Unruhe, monöbeöingte 76. 
Unferer frauen Bettftroh 126. 
Unternehmen 21.
Unwetter 211.
Unwetterbahnen 209. 
Unwetteroerlauf, mehrbahniger 

210.
Unjulänglidikeit Der Urweistürner

60.
Ur 267.
Uranus 33. 220. 
Ur-pftrologie 164. 220. 237. 
Ur-Bauer 9. 29. 74. 75. 
Ur-Donnerstag 139.
Ur-fauft 270.
Ur-Jeiertage 133.
Ur-freitag 12. 13. 14. 81. 83. 86. 

139.
Ur-Eiegenfat) 260. 
Ur-fiultur, germanifdie 11. 
Ur-Eenj 165.
Ur-£enjing 164.
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Ur-ÌTlonat 12. 140.
Ur-Hegel 16.
Ur-Heligion 52.
Ur-Sonntag 13- 81. 82. 133. 139.
Ur-Walb 144.
Ur-Wälber 91.
Ur-Weistum 46.
Ur-Wiffen bes Doìkes 35. 68.
Ur-Woch^ 12.

"Valencia 158.
Daterrune 269.
Deilchen 140.
Deilchenrourjel 140.
Deit 190.
Denus 32. 33. 79. 81. 82. 84. 92. 

126. 262.
Denuskult 173.
Derbrechen 84. 133. 215.
Deröienft 20.
Derführung 228.
Dergehen gegen bie Gefeite 115.
Dergehen gegen bie Heichsgefehe 

113.
Dergehen, kriminaliftifche 82.
Dertjerungen 46. 
Derhehrsmöglichheiten 60.
Derkehrsunfälle 82.
Derhehrsunfällehäufigheit 14. 
Derhehrsunfällegahlen 85. 
Derkünber fctiönen Wetters 157. 
Derkünber ftrengen Winters 231. 
Derläßlichkeit ber Dauernregeln 42. 
Dermäditnis ber Phnen 57. 
Derpflanjung ber bäuerlichen

Schicht 60.
Derftanb 81.
Der [to ebener 196.
Derurteilung ber firuppbirektoren 

27.
Derroenbbarkeit bes Urroiffens 60. 
Derroenbung ber Wetalle 125. 
Dibrationsmaffage 253.
Dieh 35. 49, 
Diehbauer 24.
Diehhaltung 20.
Dogel 62. 218.
Dogeibauer ber gelehrten Theo

rien 71.
Dogeibeere 177. 253.
Dogeiflug 158.

Dogelmiere 162.
Dolksganse, Ertüchtigung bes D.

11. 14.
Dolksheilkunbe 35. 48. 53. 54. 79. 

122. 127. 168.
Dolkskunbe 7. 61. 71.
Dolkskunbeforfchung 70.
Dolkslieb 76. 77. 266. 
Dolksfeele 24. 43.
Dolkstans 87. 
Dolksüberseugungen 65. 
Dolksroeisheit 15. 
Dolksroeistum 10. 267. 
Dolksroiffen unb Welteislehre 69. 
Dollmonb 12. 13. 62. 63. 79. 80.

85. 162. 181. 184. 214. 245. 
Dollmonbseit 91.
Dorausfage bes Wetters 92.
Dorausfetjungen, natürliche ber

Eostagsregeln 104, 
Dorbeugungsmittel 139. 
Dorgefühl 62. 
Dorräte 55.
Dorrointer 98. 246. 249.
Dor^eiàien bes Winters 226.
Dorjeichen eines harten Winters 

219.

Wacholber 253.

Wacholberholj 175.
Wachtel 153.
Wage 182.
Wagner 74.
Wahnglaube 8.
Wahrheiten, ewige 166.
Waibmann 81.
Walb 40.
Walbameife 230.
Walbfrüchte 111.
Walbmaft 111.
Walbmeifter 126.
Walbwirtfchaft 224.
Wanbelfterne 100. 101.
WanjM 119.
Wärmegeroitter 160.
Waffer 76. 169.
Waffer, bakterienhaltiges 48.
Waffer, weiches 168.
Waffer su Trinh- unb fiochswechen 

124.
Wafferbampf, hothgefpnnnter 96. 
Wafferleitungen 124.

Waffermann 65. 70. 71. 164.
Waffermann-Jeitalter 101.
Waffermaffen ber Ojeane 95.
Waffcrrohre 161.
Wafferfpeier 206.
Wafferftoff 95.
Wafferfudit 168.
Woffersufluß, hosmifcher 95. 
Wechfel 12.
Wechfelfelber, elektrifche 45. 
Wedsfeifieber 119.
Wege, alte 90.
Wegfchneche, fdjwarse 157.
Weibe 75. 247. 253.
Weibe als Baum ber Selbft- 

mörber 143.
Weibemonat 185.
Weibenrute 175.
Weibeoieh 152.
Weihbufdi 79. 203. 213. 266.
Weihemonb 59.
Weiheftätten 144.
Weihnacht 52. 205.
Weihnaditsabenb 44.
Weihnaditsbaurh 51, 55.
Weihnaditsfeiertag 35.
Weihnachtsmann 252.
Weihnachtstag 25.
Weingegenben, [dilefifche 136. 
Weinmonb 58.
Weinpfähle 63.
Weinraute 213.
Weife 24.
Weife frauen 217.
Weifer 86.
Weisheit 17. 21. 24. 43. 73. 236. 

238.
Weisheit bes ptoms 34.
Weistum 225. 254.
Weistum bes Dolkes 87. 189.
Weißlidie phasie 149.
Weißtanne 155. 245.
Weisen 184. 233.
Wellenlänge bes ultraoioletten

Eidites 31.
Welt, Gang ber 17.
Weltall als protoplasma- 

körndien 34.
Weltall als eine Jelle Gottes 34. 
Welteiskörper 208.
Welteislehre 68. 69. 96. 104. 208. 

260.

Welteislehre als Weltanjchauung 
unferer phnen 104.

Weltraumtemperatur 32.
Wcltfecle 145. 259.
Weltjeitalter 164.
Wermut 213.
Wermutbüfchel 176.
Wefen unb Onhalt ber Bräuche 18. 
Wefensart, urbäuerliche 73. 
Weftfalen 197.
Wetter 67. 68. 69. 
Weiter, kataftrophales 160. 217. 
Wetterbeeinfluffenbe firäfte 250. 
Wetterablauf, periobifcher 96. 
Wetterberichte, amtliche 232. 
Wetterbienftleiter 66. 105. 
Wetierbiftel, gezeichnete 157. 
Wetterfunk 9. 230. 
Wetterhataftrophen 14. 206. 
Wetterkarte 9. 230.
Wetterkunbe 94.
Wetterkunbe im Blumentopf 161. 
Wetterperioben 95. 
Wetterperioben unb beren Der-

fchiebungen 105.
Wetterpropheten 111. 
Wetterrhythmen 96. 
Wettcrfinn 37.
Wetterftürse 99.
Wettertheorie 105.
Wetteroorausfage auf lange

Sicht 10.
Wetteroorausfage bes flug-

bienftes 105.
Wetterumfchlag 81.
Wetterumfchlag, frcitäglidier 84. 
Wetterumfchlag sum Schlechten 

1551
Wetteroogel 37.
Wetteroorfühligkeit 13. 37. 81. 86.

99. 129. 214. 228.
Wetteroorseichen 41.
Wetterroerfjfel 13.
Wetterroiffenfchaft unb Bauern

regeln 10.
Wiebergeburt bes Eebenbigen 26. 
Wieberkäuer 62.
Wiefenpflansen 199.
Wilbgans 246.
Wilbpflansen 20.
Wilbrofen 248.
Wilbrofengalle 248.
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Safel I.

Wilbwechfel 90. 144.
Wilhelm II. 255. 258.
Willi Fjeílpach 65.
Winb 66. 80. 134. 156. 162.
Winbbäume 99.
TOinò- unö Hcgenkünber 99.
Winter 1928/29 13. 218. 219. 232. 

245.
Winter, gelinber 221. 24?.
Winter, harter 234. 244.
Winter, kalter 247.
Winter, langer 231.
Winter, milöer 233. 244. 245.
Winter-, fchneereicher 226. 234.
Winter, ftrenger 245.
Winterpropheten 111.
Winterfchlaf 26.
Winterfonnenwenbe 16. 25. 26. 49. 

55. 132. 165. 252.
Winteruorjeichen 222.
Winker 68.
Wirbelftürme 103.
Wirkungen, heilfame gegen Strah- 

lenfchäbigungen 54.
Wirtfdiaft 228.
Wirtfchaftsplan 111.
Wiffen erften Bangio 26?.
Wiffen, mechanifdies 73.
Wiffen jweiten Hanges 265.
Wiffenfrhaft 8. 43. 66. 72. 88. 236. 

238.
Wiffenfchaft bes Dolkes 73.
Wiffenfchaft, mathematifche 92. 
Wiffenfchaftler 24.
Wiffenfchaftliche Theorien 43.
Witterungsnorausfage, lang- 

friftige 96.
Woche 12. 80.
Wochen, ftille 165.
Wohlgemuth 213.
Wohlverleih 203.
Wohn- unb Wirtfcipftsräume 120. 
Wolkenbruch 209. 210.
Wolkenwanbern 11.

292

Wonnemonb 58. 185.
Worte, geflügelte 71. 103. 151.
Wucherungen 53.
Wucherungen, krebsartige 54.
Wünfchelrute 45. 88. 117. 176. 222. 
Würmer 187.
Wurmfraß 63.
Wurjbürbe 213.

oruben 255.

Z-ahlforfcher 11.
Jahnbefchaffenheit ber fiaibjer 167. 
jauber 46.
jauber am Butterfaß 176. 
jauber, böfer 115. 126. 
jauberkuren 139.
jauberpflanjen 127.
jaunkönig 26.
jeit, monblofe 79.
jeiten bes Einfammelns non fieil- 

pflanjen 120.
jeiten, feuchte 66. 
jeitung 14.
jentralheijung 25. 124. 
jimmerlinbe 242. 
jimmerpflanjen 241.
jinfen 15. 
jirruswolken 99. 
jitterpappel 156.
jioilifation 12. 23. 74. 152. 228. 

236.
jüchtigungsmittel 253. 
jugfpitienflug 85.
jugoögel 91.
jufammenhang jwifchen freitag- 

unb Sonntagwetter 11.
jroeites Gefidjt 198.
jwiebeln 68.
jwillinge 186.
jwölfte, ber 28, 34.
jwölf flöchte 27. 29.

9lloiiö[)of als 2)orverfünber ivinbiflen ober feurfjien unb winbiflen SBeflers; im hinter Gdjnee. 
®as [tfjrciienbc Paar ver[innbilbliri-f flleitfjjcififl bie Crrefliiiifl ber i'iebesfeßnfurljf.

<va[|ri)c Sarffelinnfl eines 2Mi(m>e(ies. 2íirh(¡oc ®arffellunß eines »liljivefles.



Safe! II.

JDatbbanm burri) [eljr frfjroere Sfraljlnng von 
ffarfen 'fflurfjcrunflen ijeiingefutfjf (nati) 
3. Srijnife). Surrfj 9)liffeIbefaU, burri) in ber 
9läi)c bes Stammes befinbtirfje ilmeifenijanfen 
ober burri) fln(ieblnnfl ivilber dienen in ben 
tjöijiunjien, tann ber Saum vor früißeitiflcin 

ilbjtcrben flefrijütit iverben.

5>nrtij (Erbilraljlen »lefrfjäbiflter treb[ifler ©bftbanm (nati) v. 'Poljl).

betfenpftan.umo, an jenen Steilen lirtjt oeivorben, bie von <Srb[ira()len beeinjlnßt iverben. ?¡atíi 
pftanjungen finb .wertlos, [olande bie Strafjtnnflen nidjt befeitiflt iverben.



Safel Ili.

^ivei ju gleicher 9cif, im gleichen ©arfen unb unfer ben gleichen bebingungen gepjlanjte ©bffbäume, 
non benen ber unbeffrafjlfe lints in ber ©erebelung ausflcjeirfjncf anfrieb unb terngefunb iff. ber 

rctljfe bagegen, ais beftrahlt ffeijcnb, nicht anfrieb unb träntett (nati; S)r. p. QJcijcr, Berlin).

3ivci in gleicher <}eit gepftanjte ©nrfjen (^rüíjjafjr 19.30), ^ifanjungsbebiugungen unb íBobengüfe 
beiberfeifs gleirí). '©ucíje rerfjfs auf ©fraíjíuugsíinie ffeíjenb nicht angegangen (nací) Rumpfe).



Safe! IV.

9)erfíeiner fe See-Ogci aus ber ßüncburger £>aibc. T>ic[c 9)er[feincrungen fjaben bie Saíjigteif, 
(Erbffraßiungen 31: miibern ober absubroffein.

Relie aus Carneoiperien ais Sríjuíimifíci gegen (fieber aus Saijern. Sturi) fjier ijanbelí es [iti? um 
ein Sfraf)ícn[rí)uí;iniifci.

©djrerfffein aus Serpentin. 
5>iefer Stein als amuleti 
getragen fjaf ebenfalls bie 
(fäfjigleif, beim ©eeigncfcn 
tfrtranlungen vorjubeugen.

ß'ürbijje, bie bei gleirfjer Süngung unb pflege auf benatfjbarfen Seelen 
gc3ogen mürben. Sic iintcn milbigen ^rücfjfe auf boppeif beffraijlfcm 
Seel (ffreu3ung jrocicr Keijffreifen), ber linio größere auf einfarf) be 

l’frahifcin, bie beiben rqri’fs auf tünftiirij burri) §arntraufuntcrlagc ent- 
ftraijlicm Qleet (Stijjc bes Serfajjers nati) Sr. mcb. Simonis).



Safel V.

Ninfei- abcnNitfjcn öunUen ffaufciuvoHetvSänkn erlje&f ¡iti) eine fleivaffißc §eöenvo[te (Sftrus). 
Seitics finö 2)ori’crfünöcr fominenöen Srfjferfjfiveffcrs.



JDirfung öes Bunfffeifringes auf Sirf;fbarfeif unb (Einfluß ber ©effirne. Cinto bei Harfjf, wobei ijier ber Orion jur ijälffe vom Ounfffeifring verberff iff. Ber íjciíe
Jiigel iff nur notfj frfjroatfj fitfjfbar. 2ietfjfs Bunfffeifring am Sagesßinime! cinftßiießlicf) ber Sonnenbahnen am 23. Bejember unb 5. 9Uärj. Bie göße bes Bunfffeif- 

ringes iff hier ju efroa 15 ffirab angenommen. Sie ivetfjfeff aber in iíjrer Qöße befrätfjffitfj.



Safe! Vii.

2kitffellc aus bem norböfflitben íllpenflcbicf mit 
brei ^afeinußäffen, bie in bie Ropfivanb ßefierff 
finb unb bie $äbißtcii befitsen, tErbffrablenmiriunflen 

311 beheben.

fraise aus bem [omiefo [rljon enffiraljien« 
ben 21epi)rit ßcftljniffen. Sesroeßcn wert
voll, weil bie Raise felbft ebenfalls ent- 

firaijlt (llcujeelanb).

Rrcuj ans fjmeißen ber Cbereftlje als Amulett 
ließen ©fraijleiieinjiiiffe; ebenfo mirtfam mie ein 

Amuleti aus ben 3meißen bes 6tí)ieí)bonis.

fiertf, bie [tbäbißenbcn iinivirtunßen ber (Erb- ©onnerteile, ein uraltes 9lliffel ßeßen Siifteinftfiiaß 
f raijlen anfbebf. ebenfalls mirifam ßeßen 2ieis|freifen,



Safet VIH.

Rirdjlirfje ílmuíeffe. 9íjre 9®irt[amleif liegt vorroiegenb im ©tauben befdjioffen. ©on lini» nati) 
rcdjfs: QSoífgangsíjaderl, 2öalpnrgisbüdjfcl, ífjolcraíjcrj, Senebitíustrenj, 9lcibfeigengegcngabe, 

2leibfcige, Scbaffuánsamnlcff.

2Pirtfame uralte ílmuletíe. 2)on lints nati) rcdjfs: ©íerntoralíe, 9Harbertnodjen, Slufffein, gaíjn- 
amuleti, Gdjretfffein, Raurimfrijule.

Srljraf(fichi aus bcm ililgäu; ein vorfrciflitljes 
Stljuijinittel gegen trantmatljenbe (Sinflüfic; 
iff aber, mie jebes anbere ilmuleff, nidjl 

für jebermann geeignet. öuerfrfjnitf burd? Saumffamm mit Saljrcsringen 
im 2iijijf[)inus ber runb elfjährigen Supiferporiobe.



Saje! IX.

1. IDeiöc (Salij taptea). — 2. SJatfioíber (Suniperus communis). — 3. Sabebaum (Suniperus 
jaí'ina). — 4. Siíjlfirfcíje (primus pabus). — 5. (Edeltanne (Abies alba). — 6. §a[elnu6 ((Eorijlus 
avellana). — ?. Smmetflrün (©inca minor). — 8. (Ejeu (jebera íjeíij). — 9. Shel-(Eitf)e (Quercus 
robur). — 10. Särlapp (Pijtopobium annofinnm). — 11. (Eibe (Sajus battala). — 12. Sfeci)» 

palme (9Icj aquifoíium).



Safel X.

1. ßiebfraueubefiitrot) (öainun verum) Sabfrauf — 2. 5>o|t (©riflanum vulvare) SDoijIßemuf. — 
3 Jaujeubgulòeniraut (tSrijtíjraea reutaurium) — 4. 93aíbrian (»aíeriana officinalis). — 
5. Röniflsferje (2)erbascum fíjapfiforma) — 6. Soíjannistraut (Hypericum perforatum). — 
" (fifcntraiif í'Pcrbeua oííicinalis). — 8. (Sueubcl (Síjniuus [erimílum1 - 9. 2ioí)rtolbeu 

(Jijpíja íaíifolia). — Ì0. íllannfíreu ((Snjngium tampeffre.)



ini Bering Dr. fi e r m a n n E(t±]£nliag£n/ Breslau

Der lüeg ins Unbetretene
■lOStScifen nüf 12 Runffbrnrffafeín u. 51 Silbern im Sejf. Seinen 2i2H. 10 50

Derblüffenb in (einen Entbedìungen fiat fianns fifdier fii£r bie 
Grunblagcn bes beutfdien Wiffens um bie Einheit bes pits 
geftaltet.

Der ßcrrgottswinkel
192 Seifen mit 9 Rnnfibrnrffafeln u. 27 Silbern im Jejt. Seinen 21'2)1. 3,^5

Biefes Werk, bas gewiffermaßen als Einführung in bas Buch 
„pberglaube ober Dolksweisheit" angcfprochen werben barf, ift 
bennodi in fidi abgefdiloffcn unb jeigt an einem Wufterbeifpiel 
bie wunberbaren Wöglichkcitcn, bie (ich aus ben forfchungen 
uon fianns Jifcher ergeben, Dicht uom fierrgottswinkel in feiner 
heutigen Bebeutung hanbelt biefes Buch, nicht uom katholifchen 
Bekenntnis, fonbern oon feit über taufenb jähren in pberglaube 
ober Ruit unerkannt (dilummernben Daturweistümern unferer 
Phnen.

Das kosmifche Schickfal der Germanen
(Efroa 150 Seifen mil 10 ñ'unffbrutffafein unb jafjlreitljcn flbbilbunflen.

Dicht allein uon Blut unb Boben, fonbern auch oon ben kos- 
mifchen Einwirkungen geprägt unb nur burch biefe Dreiheit in 
feiner Eigenart wirklich uerftänblidi, wirb in biefem Werk uon 
ber Sintflut bis *ur  Gegenwart ber Seelenweg ber Germanen 
bargelegt.

Das Antlitz der Stunde (Ein erlebtes Srevier. (Etroa 200 Seifen.

Ein erlebtes Breuier, bas ben plltäglichkeiten ganj unerwartete 
Seiten abgewinnt, burch Eigenart unb yülle feines Stoffes, aber 
auch burdi ben hohen fittlichen Ernft jum freunb bes oerant- 
wortungsbewußten Wenfdien wirb.



im lì ti u 5 £ h o tj h y - D erlag / ìli undien-GtünmalO

Das Vermächtnis
jenfeifs öer thinefifrijen «lauer. 286 Seifen mif vier Sabicrungcn von 
ijans Sljoma.........................................................................................Seinen 91911. 5,oO

in Ti. XJoigtlänbers 13 e r I a g / £ e i p 5 i g

Weltwenden
Sie gro&cn §lufen in Gage unb «Oirllirfjlcif. 5. Auflage, 264 Geilen mit
12 Safeln unb 65 Abbilbungcn im Sejf............................................ Seinen «911. 5,40

Rätiel der Liefe
Sie ffnf[tf)Ieierung ber Roijlc, bes (Erböls nnb bes Galjes. 2. Auflage,
162 Geilen mif 23 Abbilbungcn.........................................................Seinen 91911. 4,50

Rhythmus des kosmiiehen Lebens
Sas Surf) vom Sulsfthlag ber 9Del(. («ergriffen.)

Das Buch eines Lebens
9llif 4 Jafeln, Abhebungen unb haubftijrifienproben. §albl. 4,50 21911.

§albleber fjanbjignierl 91911. 20,00
in C. fj u b e r s Üerlag/ Diesen uorlTlünchen

Die Wünichelrute
Sratfaf über bas magifdje 2ieis. 110 Geifen mif 65 Silbern. Rari. 91911. 2,60

i in ]ungborn-13cr lag / Fjarjburg

In mondloier Zeit
Auf ben Spuren vormonbfirijer Rulfuren. 2. Auflage, 286 Seiten mif 42 
foils mehrfarbigen .Abhebungen auf Rnnffbrndfafeln unb jaljlreidjen Silbern 
im $ejf..................................................................................................Seinen 91911. 9,00

Ruf der Fährte des Schickiais
(Bebauten um (Erbe, «leder, 9)len[rf) unb Sehen in ihrer iosmiftfjen Ser- 
bunbenheif. 216 Seifen mif 57 Abhebungen. . Sicgfames Seinen 91911. 4,4-5

im n. P a e t e l 13 e r I g g / 13 e r l i n - TI e u f i n h e n h r u g

Wunder des Welteiies
(Eine gemeinverffänbliche (Einführung in bie SDelfeislehre. 2. Auflage,
124 Seifen mif SO Silbern..................................................................Seinen 91911. 4,95

im Urei 13 i r h e n 13 e r lag / Celle

linier Dorf
Kleine Seife buril) 911üben. 106 Seifen, mif 8 Runffbrurtfafcln, 7 Abhil
bungen im Sejf, 2 Rarfen unb 8 in ber öanbfrfiriff roiebergegebenen Sei- 
trägen von (Eivafb Sanfe, (Eugen Siefel, §ans Sferneber. Sicfrirf) Spettinami.
^riebrith (Eaffelfe, Sia; Salier n. a.............................................halbleinen «911. 2,00


