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Der Łebenskreis der Magd und des Knechtes in dem Dorfe 

Wiesenthal Kreis Frankenstein . Ein Beitrag zur volks- 

kundlichen Kenntnis und Betrenung des Gehilfenstandes 

im bauerlichen Virtschaftsleben.

A* Die Aufzeichnungen, die der vo^iegenden Dapstel- 

lung des Lebenskreises der Magd und des Knechtes zugrund^ 

liegen, erstrecken sloh auf mein Heimatdorf Wiesenthal. 

Wiesenthal 1st ein Bauerndorf mit ungefahr 450 

Einwohnern. Es liegt an der nOrdliohsten Grenze des Krei

ses Frankenstein und an der Bahnstrecke Breslau-Mittel- 

walde. Geographisoh geh^rt der Ort zum Munsterberg-Streh- 

lener Htigelland, einem Tell des Sudetenvorlandes.

Die Grosse des zum Dorfe gehorigen Ackers betr-gt 

rund 2000 Morgen und 1st auf 16 Bauernguter und 8 Stol

len (so warden die kleinen Besitzungen unter 30 Morgen, 

die keine Erbhofe sind, genannt) vertellt. Die Grosse 

der Bauernguter, der Erbh^fe^betr gt im Durchschnitt 90 

- 100 - 120 Morgen mit Ausnahme der Soholtisei und eines 

anderen Gutes. Ausserdem sind im Dorf eine Muhie, eine 

Bokerei, zwei GasthMuser, eine Tisehlerei, zwei Schmie- 

dewerkst then, zwei Kr^merlMden, ein Maur ermei step und 

ein Friseur. Eine katholisohe Kirehe und eine zwelklassi- 

ge katholisohe Schule sind am Ort,das Dorf enthalt 327 

Katholiken.
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Aus der Geschichte des Dorfes ©ei folgendes er- 

wahnt: Das Dorf bestand ursprunglich aus zwei polnischen 

Erbgutern Wadochowltz und Neteplaistba, die sp^ter z u 

elnem Dorfe unter dem Namen Wiesenthal vereinigt warden. 

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts gehorte Wiesenthal ei- 

nem Edelmanne Jaxa, der es im Jahre 1268 fur 110 Mark 

Silber an den Bischof Wilhelm von Lebus (1252 - 1282) ver- 

kaufte. Letzterer schenkte Wiesenthal, das aus 27 und e1- 

ner halben zinspflichtigen Hufe bestand, dem in der Nahe 

liegenden Kloster Heinrichau.

Das Kloster war einige Jahrzehnte vorher, im Jahre 

1222, von Zisterziensermonchen gegrilndet worden und hatte 

zuerst seinen Wohnsitz in dem Gebiete zwischen Nimptsch 

und Munsterberg an der Stelle des heutigen Altheinrichau, 

das Herzog Heinrich 1. (1201 - 38) seinem Geheimschreiber

1) Vergleiche hierzu:

1. Kopietz, Kirchengeschichte des Furstentums Munsterberg 

und des Weichbildes Frankenstein. Frankenstein 1885.

2. Pfitzner, Geschlchte des vormaligen Furstlichen Zister- 

zienser-Stiftes Heinrichau. Breslau 1846.

3. Geschichte der Pfarrei Wiesenthal, von dem zeitigen 

Pfarrer, Paderborn 1900.*

4. Dr. Joh. Chrząszcz, Kirchengeschichte Schleslens, Bres

lau 1908.

5. Das Grindungsbuch des Klosters Heinrichau. 29. Band, 

Gbersetzt u. erllutert v. P. Bretschneider. Breslau 1927.
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Nikolaus gab. Nikolaus erhielt dann bel einem Gastmahle, 
das# er in Altheinrichau^ielt und wozu der Herzog, sein 

Sohn und mehrere BischOfe geladen waren, die Bewilli 

dort ein Zisterzienserkloster zum Andenk enn an den Sohn 4 

des Herzogs, den sp^teren Herzog Heinrich Ile (1238-41)$ 

zu errichten. Has Kloster Ting nun an, seine Besitzungen 

immer welter auszudehnen, und da es unter dem Schutze 

Herzog Heinrich 1. stand, veranlasste dieser, dass der 

Besitz des Klosters durch neue Geblete/ vergrOssert wurde

Die Schenkung des Gutes Wiesenthal seltens des Bi

schofs von Lebus an das Kloster Heinrichan wurde 1268 

von Vladislav, dem Brzbischof von Salzburg und Vormund. 

des unm ndigen Herzogs Heinrichs IV. (1266-90) best tigt. 

Naoh seiner Bestatigung jedoch hat Wilhelm von Lebus das 

Out Wiesenthal von Herzog Heinrich III. (1241-66) gekauft, 

und so hat es Jara sicherlich nicht direkt an Wilhelm von

Lebus varkauft, sondern an dan Herzog, dar es dann an 

den Bischof verkaufte. Dieser schenkte es dann dem Kloster 

Hsinrich^u, Polzko aber, der Sohn des Jaxa, willigte in 

de/n Verkauf des Vaters nicht ein und erhielt dam Dorf 

duroh die Bewilligung Heinrichs EV* nach polnischen Erb-- 

rechten vom Kloster Heinrichau zurlick.

Zu der Zeit, als der Bischof von Lebus das Dorf be- 

9fi83) erhielt es den deutschen Kamen Wiesenthal; auch die 
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Aussetzung des Dorfas zu deutschem Rechte f 'lit in diese 

Zeit.

Mach dem lode Herzog Heinrich IV. (gest. 1290) kam 

das Gebiet um Wiesenthal unter die Herrschaft Herzog Bol- 

kos von Schweidnitz, Janer und MUnsterberg, und Polzko 

war verpflichtet, Ihm Lehnsdienste zu leisten. 1293 ver- 

kaufte Polzko Wiesenthal an Herzog Bolko fur 550 Mark 

Silber, und dieser schenkte es gegen Austausch der D6rfer 

Quolsdorf und Reichenau bei Bolkenhaln dem Kloster Hein- 

richau.

Bine Kirche besass Wiesenthal ungefahr seit dem 

Ende des 14. Jahrhunderts; sie ist wahrscheinlich vom 

Kloster erbaut worden.

Ais die Hussiten sengend und mordend in Schlesien 

und auch in die Munsterberger Gegend einflelen, da wurde 

auch Wiesenthal von ihnen heimgesucht und 1429 verbrannt. 

Der Neubau der Kirche ist wahrscheinlich aus Stein ge- 

wesen. Wahrend in der Zeit der Reformation viele Dorf er 

zum Protestantismus ibertraten, blieb Wiesenthal durchdlt 

geistliche Klosterobrigkeit dem katholischen Glauben er& 

halten.

mhrend des 30=j hrigen Krieges nherten sich mehr- 

mals feindliche Truppen der Wiesenthaler Gegend. 1633 ge- 

sellte sich die Pest dazu und wutete schrecklich. 1636 
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pliinderten die Sdhweden das Dorf.

In der Kirche von Wiesenthal, die als Marienkirohe 

bekannt war, befand sich frdher eine vom Voike sehr ver- 

ehrte Statue der Mutter Gottes. Infolge dieser Verehrung 

wurden sOgar Wallfahrten nach Wiesenthal gemacht und dort 

besondere Gelubde getan.

Am 27 • April 1696 brach im Dorie eine gross© Feu- 

ersbrunst aus und gerstarte 11 Bauernhauser; um vor wei- 

teren Feuer Schoden bewahrt zu bleiben, gelobten die Be- 

wohner des Dorles, j'hrlich einen Feiertag zu halten. Die

ser Gelobnistag besteht haute noch und let auł den ersten 

Freitag nach 0stern festgelegt.

1706 outstand noch einmal ein grosser Brand, der den 

Pfarrhof, die Scholtisei, alls Bauernhofe ausser dem Kret- 

scham, die Milhle und auch die Kirche einascherte. Hur we- 

nige Hauser blieben versohont(und in der Kirche verbrannte 

auch die ber^hmte Statue der Mutter Gottes, die als Gna- 

denbild verehrt wurde. Die damals abgebrannte Kirche hat- 

te wahrscheinlich schon steinerne Mauern und bestand nun 

zum Tell aus Holz. Sofort nach dem Brands begann das Klo

ster den Wiederaufbau des eingeascherten Kirobleins, und 

schon nach vier Wochen, am 16. Juli 1706 konnte wieder 

Gottesdi east abgehalten verden. Die Kirche wurde is Ba- 

rockstil erbaut und erhielt die Form des heutigen Gottes- 
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hauses,

WShrena des 1. Schleslschen Krises kam es im Jahrs 

1741 zu einen Kampf zwischen den Preussen und Oesterrei- 

chern in der MHhe von Wiesenthal. Daa Dorf selbst wurde 

auch von den Preussen gepliindert.

Im Jahre 1785 hatte Wiesenthal schon 297 Kinwohner. 

Bs basaas eine Kirche, ein Pfarrhaus, ein Sehulhaus, 23 

ganze Bauern, drei Dreschgartner, 11 Hausler, sine Was- 

sermtihla und zwel Gemeinh^user.

Hit dem 22. November des Jahros 1810, dem Tags der 

bakularisation des Klosters Heinrichau, begann eine nene 

Beit f^p Wiesenthal, Das Dorf, das bis dahin Stiftsdorf 

war, wurde mit der Aufhebung des Klosters frei. Das Patro

nat, das Recht die Pfarrstelle go besttzen, ging auf den 

Staat fiber, doch wurde die Besetzung des Pfarramtes dem 

fUrstbischoflichen Stuhle in Breslau fiberlassen. Die Pfarr- 

widmuth, die bis dahin verpachtet wurde und nicht zu den 

Heinriohauer Kloster! ndere! 8^ geh 6rtet ging an die Herr- 

schaft Heinricha verloren, die seitdem eine bestimmte 

Summe sis Entschedigung an den Pfarrer zahlte. Da das Klo- 

ster die Verpflichtung fibernommen hatte, die Wiesenthaler 

Kirche in baullehem Kustande zu erhalten, ging diese Ver- 

pflichtung zu zwei Brittain auf die Staatskasse iber. Zu 

einem Brittel und zu Hand— und Spanndiensten wurde die 
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Kirchgemeinde verpflichtet.

Is Jahre 1829 wurde das heutige Schulhaus gebaut. 

1827 herrschte eine Choler^-Epidemie, 1847 die Buhr. 1851 

entstand weeder ein grosser Brand, der vier Gehfifte ein- 

"sehefte. 1862 wurde das jetzige Pfarrhaus gebaut, 1865 

wurden die Sohindeln des Kirchdaches durch Dachsteinu er- 

setzt. Im nachsten Jahre herrschte wieder eine Cholere- 

Spidemie. Zur Zettt des Kulturkampfes konnte die Pfarrstel- 

le von 1881 bis 1884 nicht besetzt werden; der Lehrer 

musste deshalb Laiengottesdienst abbalten.

Die Kirchs hat nooh die Gest it, die sie 1706 beim 

Wiederaufbau nach dem Brands erhielt. Patron derselben 1st 

der hellige Laurentius, dessen Bilduber dem Altarbild, 

das die Kronung Marlens darstellt, angebracht 1st.

Die heutige Anlage von Wiesenthal hat die Form sines 

Waldhuf endorfes. Zu beiden Seiten der Dorfstrasse, die 

die Haupidurchgangsstrasse der Strecke Breslau A Glatz 

bildet, liegen eng nebeneinander die einzelnen Gehofte, 

die fr nkische Bauformen haben. Hinter jedem Gehoft schlle- 

ssen sich der Garten und Acker des betreffenden Bauern an. 

Nur die Wiosen liegen auf der einen Seite des Dorfes, 

nach denen es wohl auch seinen Namen erhalten hat.

Der Kreis Frankenstein geh^rt zu den landwirtschaft- 

lich besseren der Provinz Niederschlesien. Der Boden 1st 
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fruchtb <r und ertr grelch und filr Biiben- und Weizenanbau 

besonders geeignet. Hit dem starken Zuckeriibenanbau 

h^ngt sine reiche Viehwirtschaft zusamm%n.

Au8 der Form und Anlage des Dorfes kann man auf die 

geistige Struktur und das Leben der Dorfbewohner schlie- 

ssen. Von einem Aufgehen des einzelnen in der Dorfgemein- 

schaft And einer reohten Pflege der Nachbarschaft kann 

man nicht mehr sprechen. Die Standes- und Klassenunter- 

schiede steoken nooh tief in den Menschen drin, die Ver- 

stndterung im naehtelligen Sinne hat sohon zuviel Fuss 

gefasst.

x Ich babe vrsucht, das Wesentllohe aus des Lebens- a.)' 

bereioh der Magd und des Kneehtes in seines Heisttdorfe 

zusammenzustellen. Meine Ausfuhrungen habe ich tells aus 

den Ergebnissen durch Umfragen is Dorf und tells aus 

eigener Beobachtung und Srinnerung zusammengestellt.

Der Behandlung des Lebensberelohes von Knecht und 

Magd muss die Definition dieser Begriffe und der Bedeu- 

tungswandel derselben und ihrer Sammelbezeichnungen^Ge- 

sinde* und "Dienstboten" vorangehen.

" Unter Knecht und Magd verstehen win haute die 1e- 

digen s nnllchen bzw. welblichen arbeitenden Hilfskr%fte 

des Bauern, die besitzlos sind und fur Ihre Dienste Kost 

und fohnung beim Bauern und eine entspreohende tarifma-
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handlun^

sslge Kntlohnung bekommen* Alle in dieser Apt beim Bau- 

ern beschiftigten Lente bezeichnen wir mit dem Sammelbe- 

griff Dienstbotan oder Gesinde und rechnen ausser Knecht 

und Magd auch noch den Melker dazu. Dea Melker obliegt 

die gesamte Arbeit ia Kuhstall, die 1hn meistens vollauf 

beschaftigt; h^chstens am Nachmittag wird ihm fur die 

Dauer von ungef hr 2 Stunden eine andere Arbeit 1m Hof 

oder Feld aufgetragen. Haute 1st der Melker fast auf je- 

dem Bauernhofe vertreten, und vir dUrfen ihn bei der Be

des b^uerlichen Gehilfenstandes nicht ausser 

Acht lassen. Als Unterbegriffe von Magd und Knecht gel- 

ten noch die Bezd ohnungen *GrossmagdJ "klelne Magd* b%v. 

"Pferdejunge* oder *Pferdebursche*.

Neben Magd, Knecht und Melker gibt es noch andere 

Hitfskr^fte im b^uerlichen Wirtschaftsleben, die sich aber 

durch ihre Stellung und ihr Verh'-ltnis zur Betriebslei- 

tung, der Bauernfamilis, von den ersteren unterseheiden.

Der b^uerliche *Hrtscbaftsgehilfes und die *Stu- 

tze* werden nicht zu den Dienstbotan gereohnet. Sie sind 

enger an die Familie des Bauern angeschlossen, sie werden 

den Gliedern der Bauernfamilie als gleichwertig rebenge- 

ordnet und nicht als sozial minderwertiger betrachtet, 

Sie haben vollen Familienanschluss, whrend die Dienst- 

boten nur Kost und Wohnung bein Bauern bekommen, aber 
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nicht vbllig in die Familiengemeinschift aufgenommen sind.

Am losesten und unpersdnlichsten 1st das Verbaltai8 

des Bauern zu seiner Tagearbelter und ®arbeiterinnen. Sie 

stehen in keinem fasten Arbeitsverh^ltnis zu Ihm und wer^ 

den nur in den Hauptarbeltszeiten des Jahres gegen Stun- 

den«, Tages®, Oder Akkordlohn beschaftigt.

Nachdem win die versohledenen Arten der b-uerliohen 

Hilfskrfte hervorgerufen haben, wollen wir uns in erster 

Linie mit dem Lebensbereich der Magd und des Kneohtes be- 

soh ftigen, well sie den eigentliohen Grundstook des Ge- 

hilfenstandes bidden und f iir den Bauem am notwendigsten 

Sind.

Pie Begriffe Knecht und Magd, Bienstboten und Ge- 

sinde haben im Laufe der Jahr© einen erheblichen Bedeutungs* 

wandel und eine gewisse Proletarislerung des Wortsinnes 

durchgemacht.

In der frugermanischen Zeit bezeiohnete man die Ge- 

folgen der Fiirsten als Gesinde,gasindi, gisind u.s.w.1) 

Der Stamm "sint", "sind* bedeutet Veg, Raise. 3s gehorte 

zum Wesen der Gefolgschaft, class die Gefolgen HausgenossenI 

der Flipsten waren. Die Gefolgen spelsten, zeohten und sehlie 

fen unter dem Bache der Fursten; besonders erwehne^mwert

1) vgl. KOnnecke, Reohtsgesohichte des Gesindes in Vest- 

und Suddeutsohkand. Marburg 1912 3. 239 ff.
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1st, Sass die Geeahlin des Mr»ten Ihnen die zerissenen 

sew ader mekte, Fur die fr^nkisohe Zeit wird bezeugt, 

dass der Gefolgsherr filr den gasindus haftete und Ihn vor 

Gerloht vertreten konnte. Spater kam die Bozeichnung der 

Gefolgen mit Gesinde v611ig ab.

*18 sich im Mittelalter der neue Stand der hausan- 

gehórigen freien Diener bildete, griff man anf das alte 

*ort wleder zuruek. lie ist ein so eigenartiges iterate- 

hen zu erkiaren? Das Charakter!stlsohe der alten Gefolgs- 

mnner, die Zugehorig^keit zum fremden Hausstand mit al

ien daraus herkommenden Folgen, wie z.B. der gegenseiti- 

gen Vertretungsmacht, wirkte wahrsohelnlloh nooh derartig 

naoh, dass man es als das MerkwUrdig^te erkannte, was 

bei den alten Gefolgen und bei den neuen zur Familie ge- 

horenden Knechten und M^gden iberelnstimmte. Den bestim- 

menden Binfluss der Hausgemeinschaft auf die Entwioklung 

des Kamens Gesinde erkennt man auch damn, dass diejeni^ 

gen HOrigen, welohe im Herrsohaftshofe wohnten, anfangs 

"Ingesinde" genannt wurden, im Gegensatz zu den Horigen, 

die auf einem abgetei1tennSonderlande sassen und zins— 

pfliohtlg waren. Dass die Hansgemeinschaft zur Ueber- 

nahme des alt en Kamens verleitote, ergibt sich des wei- 

teren daraus, dass aelbst die lohnungsmieter mit "inge- 

sinde1’ bezeichnet wurden, Im 16, und 17. Jahrhundert be- 
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vorzugte man die Bezelchnung "Dienstbote" . Dieses Wort 

bedeutet ursprunglich einen, cler in Dionst genommon 1st, 

um Bestellungen auszurichten und Botendienste zu tun. Im 

Sohwabischen outstand die Bezeichnung "Dienstleln" in 

Suddeutsehland "Bhehalt". Lotztore hat vle "Gesinde" auch 

eine edlere Vergangenheit. Im Althochdeutsohen war der 

Preister der ehaIto d.h. or hlelt die ^, das Gesetz, das 

Gebot des Herrn, "Bediente" hlessen ansser den Staatsbo- 

amten nur die herrschaftlichen Untergebonon, die moist 

Livres trugen. "Diener" nannte man das elgentliche Gesin- 

de nie, wenigstens in den Gesetzen nicht; Handeladieuer 

und Ladendiener nahmen das Wort ftir slob in Anspruch und 

gabon ihm so elnon hdheren sozialen Rang.

Durchaus nicht einheitlich 1st der Sinn der forte 

"Knecht" und "Magd". Von setnon vielem Bedeutungen hat 

"Knecht" am 1 ngsten die als m^nnliches Gesinde und ale 

offentliches Dienstpersonal behalten. Mannlefaltip 1st 

die Bedeutung des fortes "Magd", z.B. die relne Magd 

Maria, Magd statt Medehen uew. Riehl leitet das Wort vom 

angols^ohsischen Ma^gd (Magschaft, Verwandśchaft) ab.

Als auffallende Gemelnsamkelt der samtlichen forte, 

mit denon man Hausarbeiter bezeichnet, mussen win fest- 

stollen, class sin zu elner minderwertigeren Bedeutung 

herabgesunken sind, dass 1hr Wortsinn elner gewissen
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Proletarlsiarung zum Opfer gef^llen 1st, Knecht, Magd, 

Besinde und Dienstbote will etch niemand mehr nennen 

lessen, den Ausdrucken haftet etwas Verhehtllohes an, 

Andere Bezeichnungen wle Ackerkutscher, landwlrt- 

sohaftlloher Arbeiter bzw. Arbeiterin, Arbeitsm«dohen, 

Dienstmadehen^sw, tauchten auf dem Dorfe auf, und mlt der 

Ver --nderung der Namen ging der marxistische Binfluss auf 

die landlichen Arbeitsgahllfen und ihre allmflhllche Los- 

Ibsung von der Betrlebs=, Dorf= und Pamlllengemelnsohaft 

Hand in Hand.

Erst im reuen Deutschland erfolgte mlt der ¥1eder- 

aufnahme der Bezdchnungen Knecht und Magd eine bewusste 

Ruckkehr zu den alten Gemeinschaftsformen. So wie heute 

der Name Bauer die Bezeichnungen Hofbesitzer, Gutsbe- 

sitzer usw. verdrangt hat und wieder ein Ehrentitel gewor- 

den 1st , sollen auch Knecht uhd Magd Ehrentitel des 

Reichsnahrstandes werden. Die Anerkennung dieser Namen 

soil das Gemelnsehaftsgefuhl zwischen der Herrschaft und 

ihren dienenden Gehilfen, zwisehen dem Betriebsfuhrer 

und seiner Gefolgschaft wiedererwecken helfen.

b) Del der Behandlung des Lebenskreises der Magd und 

des Knechtes wollen wir die Verh'ltnlsse der fruheren 

Zeit den heutigen gegenuberstellen, die vorhandenen 

M ngel und Problems nufdecken und die forderungen und 
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Móglichkeiten zup Losung diesep Ppoblosg hspvophebon•

Am 10. Oktober 1935 untersuchte ich die Zahl und 

Herkunft der in Wiesenthal besch^ftigten bauerlichen Ge- 

hilfen und stellte 18 Knechte, 12 Mgde, 5 unverheirate— 

te und zwei verheiratete Melker, 4 bauerliche Wirt- 

schaftsgehilf en, 3 Stiitzen und 5 ^verh el ratete Knechte 

fest.

Die 2ahi cler M gde 1m Dorfe 1st 1m Vergleich zur 

frUheren Zeit erheblich zurtickgegangen. Die mMsten Bau- 

em, die si ch frdher 2 -3 M^gde hielten, beschaftigan in 

der Hegel Jetzt nur nooh eine, Das 1st zunaohst darauf zu 

ruckzufuhren, dass zur Stallarbeit mehr mannliche Arbelts 

kr fte, die Welker, herangezogen werden und dass Hber- 

haupt mehr m^nnlich? Arbeitskr-fte eingestellt und mehr 

Tagearbeiter und =arbeiterlnnen im Betriebe verwandt werdi 

Die intensivere Vlehpflege und sthrkere Viehhaltung lasst 

einen Welker fhr das Betreuen des Hindviehs geeigneter 

erscheinen. Zur Bevorzugung von m^nnlichen Arbeitskraften 

fhhrte auch der Mangel an Magden infolge der Landflucht 

und ihre Abneigung gegen die Stallarbeit. Bin Grund fur 

den allgemeinen Ruckgang der Zahl der bauerlichen Gegil- 

fen 1st in der starkeren Inanspruchnahme von landwirt- 

schaftlichen Maschinen und in dem wirtschaftllchen Riick- 

gang der LandwirtsoBaft und den damit verbundenen Spar- 
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massnahmen zu suchen.

el.) Das Jahr in seines Kreislauf stellt am die bauer- 

lichen Gehilfen die versohiedensten Anforderungen. Das 

Arbe tsgebiet des Kneohtes gliedert slab in Feld®. Stall® 

und Hofarbeit, das der Magd in Feld®, Stall® find Hausar- 

belt. Die Feldarbeit 1st nach den Jahresz^ten versohieden 

und wird im Vinter duroh das Dreschen und andere Arbelten 

in H^f und Soheune abgel&st. Die Stall® und Hausarbeit 

weis^t koine grossen Unterschiede an f und muss an jedem 

Tage das gauze Jahr hinduroh verrichtet warden.

Der landwirtschaftliche Tag hat 14-16 Arbeitsstun- 

den. Fruher war es allgemein iblich, dass die M gde mor- 

gens, mittags und abends die Kuh® und Schweinstallarbeiten 

und die Knechte die Arbeit im Pferdestall zu verrichten 

batten. Matte der Bauer nooh keine erwaohsene&Kinder, 

dann besohrftigte er im Durohsohnitt zwoi Knechta und 

dr<l M gde. Die dritte Magd war gewbbnlich ein 14-16j^h- 

riges N-dchen, das ausser seiner sonstigen Arbeit auch 

oft auf M e noch kleinen Kinder des Bauern auf passen muss— 

te.

Bin Arbeitstag i® Sommer verlief fur die Magd etwa 

folgendermassen: Morgens gegen 1/2 4 Uhr wurde aufgestan- 

den. Zuerst gingen die M&gde in den Kuhstall. Melken, 

ausmisten, streuen, die Krippen silubern, Grunes und Stroh
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einlegen, tranken und den Stall waschen und kehren war 

die Arbeit an jedem Morgen* Auch die Briber mussten be-

sorgt werden und zuletzt wurden die Schweine gefuttert.

Hatte die Bauersfran noeh 

der Stallarbeit mithelfen

keine grosse Toohter, die bei 
konnie, so sab sie^f^^Heebten, 

kummerte sich darum,

half auch selbst sit.

class alles gut besorgt wurde und 

Die erste Arbeit der kleinen Magd 

war morgens Feuer in der Kiiche und unter dem Karloffel- 

d'mpfer anzumachen. Dann ging sie erst in den Kuhstall. 

Dort wurde ihr die lelchteste Arbeit 'ibertragen, z,B. 

den Stall zu kehren und zu waschen, zu streuen, Heu und 

Stroh herbeizuschaffen und die Keiber zu besorgen.

Each Erledigung der Stallarbeit gingen die M^gde in 

ihre Kammer, wusehen und k'mmten sich dort und erschienen 

gegen 1/2 6 Uhr zum ersten Frithsthok. Um 6 Uhr ging es 

dann auf’s Feld. Eine Magd ging gewfthnlich etwas $ -ter 

nach, da sie vorher das FruhstGcksgeschirr abwusch, das 

Gefljgel aus den St-llen horausliess und futterte und 

die fitr die Schweine ged"mpften Kartoffeln aus dem D^m- 

pfer ausraffte.

Auf dem Felde wurde von 1/24-9 Uhr eine Pause fur 

das zweite Fruhstuck gemacht, und gegen 11 Uhr Wttags 

ging es vom Felde wieder helm. In der Mittagsstunde hatte: 

die Magde vor dem Essen zu melken, den Ktihen Wasser zu
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geben, die Keiber zu besorgen, die Sohweine zu fUttern 

und den D^mpfer mit Kartoffeln zu fit Hen, Um 12 Uhr wurde 

Mittagbrot gegessen. Haohher mumsten die M-gde abwaschen, 

und um 1 Uhr ging es wieder auf’s Feld. Dort wyrde bis 

um 3/4 7 Uhr gearbeitet ausser einer l/2=st#ndigen Vesper- 

pause in der Zeit vom St. Georgstage am 23. April bis zum 

30. September. Im Volksmund gilt dafnr das Sprichwort: 

Forgetag bringt a Vaschpe^ok®, Von 7-8 Uhr abends dau- 

erte nooh die Stallarbeit, dann wurde Abendbrot gegessen 

und naohher museten die M^gde das Gesohirr abwasohen.

In den Yintermonaten stand man morgens spater auf, 

und abends wurde bei Beginn des Dunkelwerdens, also be- 

deutend fr:her als im Sommer, schon Feierabend gemaaht 

und in den Stall gegangen. Bel manahen Bauern jllopdinge' 

wurden allerdings die Magde an den WinteraNenden nooh oft 

fitr das Federnsohleissen beanspruoht.

Kin Arbeitstag in der jetzigen 3kg untersoheidet 

sich bei vielen Mgden daduroh, dasa sie keine Kuhstal1- 

arbeit zu verrichten haben. Da abar der Bauer jetzt mei- 

stens nur eine Magd besahGftlgt, wind ihr morgens , mit- 

tags und abends das Futtern der Schweine ^bergeben, das 

Kartof feld^mpf en und bestlmrate Haus•arbe3ten,nsodass sie 

auch dauernd zu tun hat.

Das Arbeitsgebiet des Kneohtes 1st dasselbe geblie- 
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ben vie frOher. Er ^beltet ^uf dem Feldc und 1m Pferde- 

stall. Die Zahl der taglichen Arbeitsstunden 1st dieselbe 

wie die der Magd. Morgens vor dem ersten Fruhstuck muss der 

Knecht sein Gespann Pferde putsen, f^ttern, tranken und 

^®^ Stall sauber halten, und auch mittags und abends cb- 

llegt Ihm die Arbeit im Pferdestall.

Me Arbeit aer Magd in Hof und Feld erstreckt sloh 

in Laufe des Jahres auf folgende Gebiete; Sobaid der 

Schnee geschmolzen 1st und die Sonne etwas mehr Warne aus- 

Btrahlt, in den Monaten Marz und April nil seen in Keller 

die Kartof feln in Ess=, Putter* und Samenkartoffeln sor- 

tiert warden. Dann wind Dilnger gefahren, wobel die Mg- 

de die Fuhren laden und haupts chlich den Dunger auf dem 

Felde streuen; Steins warden von Acker aufgelesen, die 

Wiesen warden ger unt, d.h, Steins und Laub warden nbg..- 

recht, und der Obstgarten muss gekehrt warden, Dann wird 

Oer Acker zum Gerste= und Hafersaen zurecht gemacht und 

die Magd hilft wrtw beim S^en und llest vorher die Quek- 

ken auf. In der Zeit von Mitte April bis Anfang Mal wird 

Danger gefahren fir den Hubenacker und in die Furohen, 

wohin die Kartoffeln gelogt warden sollen; dann warden d^e 

Ruben gesat und die Kartoffeln gelegt. Im Ma1 und Juni 

hilft die Magd Dlsteln stechen und Kraut pflanzen, und 

dann koamt die Bibenarbeit, die viele Woehen Zeit in An- 
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spruch mami. Di 6 nub dii Russowi gehackt, geeinzelt und 

nochmals gehackt warden. Mitte Juni foigt dann die erste 

Heuernte. Dann 1st dine kurze Pause von einigen Tagen bis 

zuni Beginn dor Getreideernte, in cler in Hof, Stuli und 

Hius noch einige Aufr ^umearbeiten erledigt warden.

Sine der Hauptarbeitsspitzen 1st die Getreideernte, 

die Ernte von Roggan, Gerste, Selzen und Hafer. Die Magd 

bilft dabei abraffen, binden, zu Puppen aufstellen, auf 

dem Felde aufladen und in der Scheune abladen. Dann wind 

die Nachreche vom Acker geholt und nach Mbgllohkeit so- 

fort gedroschen.

Oft kommt es yor, dass die Lente auf dem Felde von 

einem heftigen Dewitterregen uberrascht und vollkommen 

durehn set warden und aufhoren mHamen zu arbeiten.

Nach der Ernte geht es wiede ^ in's Heu, dann wird 

Danger gefuhren, das Snatgetreide gedrosohen, ges"t und 

Samenklee geerntet. Dann foigt die Kartoffel= und RHben- 

ernte, die mehrere Lochen Zeit beanspruoht. Venn die 

Feldarbeit Ende Oktober, Anfang November beendet 1st, 

foigt das Dreschen des Getreides. Frither dauerte es fast 

den ganzen Vinter. Erst wurden mlt einer Dreschmaschine 

mitGopelbetrieb Derate, Veizen und Safer gedrosohen. Sa— 

rauf folgte das Dreschen des Roggens mit den Flegeln. Di, 

gedroschenen Korner mussten dann noch alls duroh die turf-I 
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maschine gejagt werden. Der Best ides Winters wurde mit 

Selle maohen, Holz sagen, Gedern schleissen, Smoke flicken 

und Gesindewasohe ausbessern zugebracht.

Haute sind ubera11 grosse Greschm^ schinen mit elek- 

trischen Motoren in Gebrauch, die die Drescharbelt be^ 

schleunigen, und auch das Flegeldreschen wird grossten- 

toils duroh eine Maschine ersetzt. Dadurch wind die Belt 

fur die ruhigen Wintermonate etwas danger, aber fur die 

Magd gibt ee trotzdem jeden Tag zu tun. Ausser dem Sehwei- 

ne futtern sind im Hofe noch verschiedene Arbeiten zu ver- 

richten, und dann wind sie auch 1m Hause mit Syrup ko- 

chen, Federn schleissen, S oke flioken und Stuben auf- 

raumen besch-ftigt.

Die Arbeit des Knechtes in Hof und Feld deokt sieh 

zum Tell mit der der Magd und 1st zum Teil schwerere und 

den M^nnern angemessenere Arbeit. Bel der Frihjahrs= und 

Herbstbestellung arbeitet er meistens mit seinem Gespann 

Pf erde auf dem Felde. Die Bauern haben entsprechend ihrer 

Morgenzahl im Durchschnitt vier Pf erde, also zwei Ge- 

spanne. Das eine Gespann nimrat der Bauer meistens selbst1 

in die Hand, mit dem anderen arbeitet der Knecht. Der 

jungere Knecht, der Pf erdajunge, hat dann oft dieselbe 

Arbeit auf dem Folds zu verrichten, wie die Magde.

Im Jahreslauf obliegen dam Knechte folgende Arbel- 
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ten: Beim Dungerfahren muss er melstens den Danger aus 

der Grube auf den fagen lad n und Ihn dann mit den ffer- 

den unteraekern. Bel der Frhjahrs» und Herbstbestellung 

gibt es f dr die Gespanne und deren Kutscher dauernd Ar- 

beit. Der Acker bedarf einer sorgf-ltigen Pflege, ehe ihn 

der Samen anvertraut werden kann. Er muss ausser dem Ak- 

kern auch noch gewalzt, geschleppt und mehrmals geeggt 

werden. Das Lenken der Samaschine besorgt der Bauer mei- 

stens selbst, es sei denn, daas er einen durchaus zuver- 

1ssigen und tuchtigen Knecht hat, wie das frither oft der 

Fall war. Der Knecht Ibernimmt sonet das andere Gespann 

Peetas ^^^ hilft den Acker zurecht maohen, der Pferdejunge 

treibt die Pferde vor der S^maschine. Zu Beginn des Fruh- 

jahrs gibt es fur die Mannsle&te noch verschiedeneandere 

Arbedten. Sie helfen beim Sortieren der Kartof feln und 

hacken das Scheitholz und Heisig, das der Bauer im Laufe 

des lint rs bei den Holzauktionen gekauft hat. Auf die 

Aecker wird w"hrend des ganzen Jahres bin und wieder Jau- 

che und auf die Wiesen im Fruhjahr Boden gefahren. Im 

weiteren Verlauf des Fruhjahres sind ausser der schon bei 

dem Arbeitsgebiet der Magd erw hnten Arbeit in den RUben 

und Kartoffeln die Hackfr^chte auch zu eggen und zu be— 

fahren und die Wiesen mit dem Grasm"her oder mlt den Sen- 

snzu m"hen. Beim Einfahren des Heues und des Getreides
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ubarnebmen Knecht und Pferdebursche die Posten dee Gablers, 

Laders und Abgablers vor dem Heuboden bzw. in der SoheuBe, 

Alle ubrigen in der Zelt der Getreideernte vorkommenden 

Arbeiten, ausser dem M^hen, werden sowohl von den mannli- 

chen als auch welblichen Arbeitskr-'ften ausgefuhrt. Das 

Eanrucken auf dem Felde und das Einfahren des Getreides 

besorgen der Bauer selbst, seine Kinder oder irgendwelche 

Arbeiterkinder aus dem Dorfe. Bel der Kartoffelernte mUs- 

sen die Knechte neben dem Kartoffellesen sich auch um das 

Abladen der Kartoffeln in den Keller kummern. Bel der 

Rubenernte laden sie die Zuckerruben auf die Wagen und 

fahren damit zum Bahnhof, wo eine Niederlage der Zuokerfa- 

brik errichtet 1st. Die Futterriiben warden auf den Acker 

hinter dem Garten gebracht und dort zu einer Sohanze auf- 

geschichtet und durch eine zweifache Bodenschicht, die 

darubergedeckt wird, vor Frost und Vertrocknung gesehutzt. 

Beim Dreschen mit der Maschine sind die Posten auch den 

Kr ften entsprechend vertellt, Die M gde besorgen das Ein- 

binden des Strobes, die Pferdejungen das Abtragen der Spreu 

oder das Hinzureichen auf dem fische, und die Knechta das 

Abtragen der Getreides-eke, in den Pintermonaten nach dem 

Ausdreschen warden die m-nnlichen Dienstboton mit den ver- 

schiedensten Arbetten beschaftigt, Ausser Selle machen 

und Holz hacken sind auch ofter Fuhren in den Wald zu ma-
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chen, um das gekaufte Holz kei^uholen, Ruben sind von der 

Schanze hereinzufahren, und noch andere Innenarbeiten 

sind zu lelsten.

Der Quierschied in der Feldarbeit zwischen fruher 

und heute besteht in der starken Inanspruchnahme von land- 

wirtschaftlichen Maschinen. Die Arbeiten an und fur sich 

sind auf dem Felde noch dieselben, aber die intensivere 

Bewirtschaftung erfordert eine Be^chleunigung des Arbeits 

tempos und macht den Gebrauch der Maschinen unentbehrlich.

Das Arbeitsgebiet des Knechtes beschrunki sich also 

auf Hof, Feld und Stall. Wenn der Bauer noch keinen er- 

washsenen Sohn hat, der ihm Hberall zur Hand geht und die 

Verantwortung abnehmen hilft, dann braucht er einen zuver- 

lassigen und verst^ndnisvollen Knecht, auf den er sich ver 

lassen kann. Das Bewusstsein der Verantwortung muss ihn er 

fallen und die Liebe zur Arbeit, zu den Tieren und zum 

ganzen Hof das Gef;hl der Verbundenheit und Gemeinschaft 

zum Ausdruck bringen. Diese Typen des zuverl ssigen und 

treuen Knechtes konnie man friiher fast in jedem Bauernhau- 

se antreffen.

Der Arbeitskreis der Magd beschrankt sich nicht auf 

Hof und Feld sondern umfasst such die Arbeiten im Haus- 

halt. Ileweit sie da zu herangezogen wird, 1st in den eln- 

zelnen Hofen verschieden. 1st das Bauernehepaar noch nicht 
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lange verheiratet und sind die. Kinder noch klein, dann 

hilft sie mehr im Haushalt. Sonntags kocht sie abwechselnd 

mit der Hausfrau das Mittages s en. Ais t^gliohe Arbeit muss 

die Magd Hausflur und Kuohen ausfegen und morgens naoh dem 

ersten Frith stuck, /in der Mittagsstunde bis 1 Uhr und nach 

dem Abendbrot das Geschirr abvasohen. Fochentlich 1-2 mal 

werden Stuben, Kuche und Hausflur gescheuert, bzw. gewischt 

und alles ges^ubert und in Ordnung gebraoht. Das t'gliche 

Aufr umen der Stuben besorgt die B^uerin selbst, da ja die 

M^gde im allgemeinen keinen Zutritt zu diesen R^umen haben. 

Alle 2-3 Fochen hilft die Magd der Hausfrau bei der grossen 

Iasche. Die Hausfrau kann aber den Waschtag nicht schon 

lange vorher bestimmen, denn sie muss sich danach richten, 

wann die Magd von der Feldarbelt abkómmlloh 1st, Oft wird 

im Sommer ein Regentag als Waschtag ausgeniitzt. Fenn die 

W^sche abgetrocknet 1st, besorgt die Magd das Rollen. Frii- 

her wurde auf jedem Bauernhof wftchentlich 2 mal gebuttert, 

dabei hatte die Magd das Butterfass zu drehen. Jetzt lie- 

fern die moisten Bauern die Milch in die Molkerei und be- 

ziehen die fertige Butter von dort. Ebenso hat das Brot- 

backun aufgehort, wobei die Magd auch helfen musste.

Venn es 1m Winter draussen nichts zu tun gibt, dann 

wird die Arbeit der Magd mehr ins Haus verlegt. Da werden 

Riiben gewaschen, geschabt, geschnitten und ausgepresst ftir 
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fleisch und an ganz hohen Festtagen manohmnl elnen Ganse- 

braten. Sonst blieb das Gefliigel moistens dem Herrsch-fts- 

tisch vorbehalten, und die Dienstboten mussten sich mit 

Schweinefleisch begnugen. Als Tunken zum Rauch* oder PÓ- 

kelfleisch gab es meist eine Elnbrenne*, Meerettich* oder 

Apfelmustunke. An den fleischlosen Tagen ass man entweder 

Kartof f eln mit Weisskase oder Butter und eine Suppe, oder 

Graupen(oder Erbsen. Die Klftsse waren nicht immer aus 

Weizenmehl wie haute sondern aus Roggen* oder Gerstenmehl. 

An Stelle des heute zum Frithstuck allgemein fiblichen Kaf- 

fees waren fruher Milchsuppen mit eingebrocktem Brot oder 

abgelassene Radermilch, das 1st Schleudermilch, liberal! 

eingefiihrt. Dazu ass man Brot oder Kartof f eln. Abendsgab 

es gew^hnlich Bratkartoffeln, Kurtof f elbrei, Erbsen oderI 

Graupen(und wieder Milch zum Trink en. Zum zweiten Friihstim 

und zur Vesper ass manbin Fett* oder Butterbrot. Der Kneed 

bekam ausserdem t glich an jeder dieser beiden Mahlzeitenl 

ein Gl^schen Schnaps vorgesetzt, ebenso beim Dreschen, 

und zwar nach dem Abtragen jedes dritten Backes. In der I 

Ernte erhielt er jeden Tag eine Zigarre.

Die heutigen Kostverh'itnisse haben sich wesentlichI 

geandert. Frither schlachtete man im Winter einige Schwei-1 

ne, gab das F&eisch nach dem Einpokein in den Rauch und 1 

begniigte sich dann den ganzen Sommer mit Rauchfleisch. 
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Heute wird in vertellteren Zeitabschnitten geschlachtet, 

um often frisches Fleisch zu haben, und oft kauft die 

Bauersfrau im Sommer Fleisch, um 1n die KUshe etwas Ab- 

wech slung hineinzubringen. Jetzt gibt es alls Tage ausser 

Mittwoch und Freitag Fleisch, toils gebraten, tells ge- 

kocht, mit Kraut Oder Kompott, verschiedenen Tunk en oder 

Gem'isen^und Kartoffeln (oder dreimal wOchentlioh mit Klo

ssen aus feizenmehl. Zum Abendbrot warden Bratkartoffeln. 

Kartoff eln, Kartof felbrei oder eine Mehlsuppe mit einem 

Butterbrot gegessen. Zum Fruhsthek und zur Vesper isst ma^ 

zum Kaffegauch Butterschnitten. Die Butter wind fUr die 

Dienstleute am Sonntag ausgeteilt fur die ganze Woche. 

Jeder bekommt 1/2 bis 1 Pfund. An den Sonntagen zum Abend

brot gibt es eine Portion Butter, Wurst und oft Kartoffel- 

salat. Zu Weihnaohten, zur Fasching, zu Ostern, Pfingsten, 

zum Brntefest und zur Kirmes gibt as Streuselkuohen und 

zwar f dr jeden Festtag einen ganzen Kuchen. Auch die an- 

deren Mahizeiten sind an diesen Tagen besonders gut, und 

als Zugabe zum Mittagessen erhalten die Mannsleute jeder 

eine Flasche Bi^r, die Migde eine Flasehe Limonade.

Auch die fasche wurde den Dienstboten gewaschen. 

Die M^gde bekamen^dann an einem passenden Tage Zeit dazu, 

Ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Ker seine Kusche nicht 

gewaschen bekam, erhielt ein Vaschgeld von 1-2 Mark. Heu- 
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te mussen die Knechte und M;:gde sich moistens selbst um 

das Paschen ihrer Sachen kiimmern, die Bauersfrau fuhlt 

sich nicht mehr dazu verpflichtet.

Der Wohnraum der Magd, die Kammer, befindet sich im 

Wohnhause des Bauern. Sie 1st von mittlerer Grosse und hat 

moistens ein vergittertes Fenster; dadurch 1st gag-en d*^ 

Gefahr des Herelnsteigens vorgebeugt. An MObelstucken 

enthalt die Kammer in der Regel Betten, einen Tisch, Schras 

und einige Stuhle oder hohe Scheme!. Die Wande sind moi

stens nur welss angestrichen und mit einigen Heiligenbil- 

dern geschmiickt. Fruher gab es oft grosse, zveisp ^nnige 

Betten. in denen zwei M^gde nebeneinander schlafen konnten 

Fast Jede Magd war 1m Besitz^w sines Schrankes, heute 

jedoch bringt jede ihre Sachen nur im Koffer oder Reise- 

korb an den neuen Dienstort. Bei dem schnellen Wechsel 

von einer Stelle zur anderen erscheint ihnen natiirlich 

ein Koffer praktlscher zur BefOrderung ale ein grosser 

Schrank. She die elektrische Lichtanlage 1m Dorfe einge- 

f^hrt war, mussten sich die M-gde mit einer kleinen Pe- 

troleumlampe mit Zylinder bagnugen, die in der Kammer 

moistens an die Wand geh ngt wurde. Im Winter, bei stran

ger KMte, wbrmtensich die Machen abends einen Ziegel- 

stein auf der Platte des Kuchenof ens und benutzten ihn 

als Bettw rmer. Heute dUrfen die, die in der Kammer einen
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Ofen hiben, bin und wieder bei schlimmer Kalte heizen.

Der Sohlafpaum der Knechte liegt immer scbon ausser- 

halb des ^ohnhauaes. Das mag wohl vor allem dapin seinen 

Grund haben, dass sie abends meistens noch lange auf die 

Strasse gehen und spat heimkommen. Der Bauer oder die

B^uerin waren dann entweder gezwungen jede Macht auf zuste- 

hen und aufzuschliessen Oder ihnen den Hausschldssel an- 

zuvertrauen. Man wollte Jedoch keins von boiden tun. Bel 

den Magden spielte das Verantwortungsgef uhl des b'uerlich^. 

Brotherrn fur sie eine grosser© Rolled deshalb gehort ihrt 

Kammer in das Wohnhaus.

Die Stube der Mannsleute befindet sich heute in ei- 

nem zum Gehoft gehorenden Kause, in der Hegel im Auszugs-

hause und hat moistens separaten Bingang* Die Einrieh-

tung 1st auch primitiv und nur die notigsten Mobelstuoke, 

Tisch, Stuhle, Betten und Schrank (findet man darin vor. 

Bin Of en fehlt ^uch oft. Fpu her schliefen die Knechts 1m 

Pferdestall in zwel ^bereinanderstehenden Bettstellen. 

Ihre Kleidung batten sie in sines Schrenk, de^uf dem Sie- 

deboden stand, untergebracht.

Der Lohn war frither bedeutend niedriger als heute 

und nicht tarifm-issig f estgelegt. Es stand dem Bauern fre( 

den Dienstboten je nach ihrer Tuchtigkeit einen ihm reich* 

lich genug bemessenen Lohn zu geben. Bins grosse Magd 
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erhielt frither ungefahr 7 Taler, eine kleine Magd 4 Taler, 

ein Grossknecht 9 Taler und ein Pferdejunge 6 Taler fur 

das Vlerteljahr. Rente wird der Lohn nicht mehr viertel- 

jhrlich, sondern monatlich ausgezahlt und 1st seit der 

Naohkriegszeit tariffssig festgelegt.

Als Bed spiel will ioh den Lohntarif fur ledige 

weibliche und m&nnlichelandwirtschaftllohe Arbeitskr«fte 

ftir den Monat April des Jahres 1935 anfuhren.

Ledige weibliche Arbeiter:

Alter
J^hre

Barlohn

RM

Kranken- 
kasse 
RM

Invalid.
Ters.
RM

Aus- 
zahlung 
RM

Invali.
Marke jo 
^oche

14-15 15,20 1,20 12,58 0)60

15-16 16,70 1,49 1,20 14,08 0,60

16-17 19,70 1,42 1,20 17,08 0,60

17-18 22,107 1,42 1,20 19,48 0,60

18-19 27,50 2,00 1,20 24,30 0,60

19-20 30,60 2,00 1,80 26,80 0,90

fiber
20 30,60 2,00 1,80 26,80 0,90

7975531 assesa as si as as ax st sa as 35 ss.K S5 S5c:s= =:e:ss s; as 2:2:55 3= 3: 32 253:2: 2: 3:3^ ^ ^ ^ ^ ^: ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^: .~ ^- ^ ^.
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Ledige

Alter
Jahre

mnnliche

B^hrlohn

RM '

Arbeiter:

Kranken- 
kasse 
RM

Invalid.
Vers.
RM

Aus- 
zahlung 
RM

H 
ał 

® 
«6^A

 
> ^ © 
G

O
 

M 5$ *

14-15 16,80 1,42 1,20 14,14 0,60

15-16 18,40 1,42 1,20 15,78 0,60

16-17 21,30 1,42 1,20 18,08 0,60
—1---------

17-18 24,40 1,42 1,20 21,78 0,60

18-19 27,80 2,00 1,20 24,60 0,60

19-20 31,00 2,00 1,80 27,20 0,90

liber
20 31,00 2,00 

==KK======K==

1,80 

_____________

27,20 

^^^^^^^^:^

0,90 

^^^^e^^s

Die angegebenen Stze in Kubrik 3 und 4 sind die 

Pflichtanteile dor Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 

Von den Gesamtbeitr gen haben sie fur die Krankenkasse 

2/3 und fur die Invalidenversicherung 50% des Mon-itsbei- 

trages zu zahlen.

Je nach der Jahreszeit, der Arbeit und der Lnge dei 

Tage ist die Hohe des Lohnes versohieden; in den Sommer- 

mon;ten ist sie am gróssten. Die Differenz zwischen den 

einzelnen Mon tslohnen innerhalb des Jahres betragt den 
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Lohnklessen entsprechend 3 - 10 Mark. Die heutige gultige 

Tarifordnung fur die bauerllohen Kneohte und Mgde wurde 

vom Treuh nder der Arbeit fhr das Kirtsohaftsgebiet Schle- 

sien festgesetzt und trat am 1. April 1935 in Kraft. Die 

Lohnzahlung erfoigt am Monitsschluss nachtr-glich.

Mach der neuen Tarifordnung gelten des setter on 

folgende Bestimmungen:

,*Als Feiertags gelten: der 1. Mai, der national? 

Feiertag des deutsehen Volkes; Heldengedenktag, %rntedank- 

tag, NeuJahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Himmelfahrts- 

tag, Pfingstmontag, Busstag, der 1. und 2. Veibnaohtsfei- 

ertag, der Fronleichnamstag in iberwiegend katholischen 

Gegenden, der Reformationstag in dberxlegend evangelischen 

Gegenden. Die vom Fuhrer des Betriebes zur Verfugung ^e- 

stellten Vohnungen miissen 1n jeder, besonders in gesund- 

heitlicher Beziehung einwandfrei sein. Jugendllehe st"n- 

dig besch Lftigte Arbeiter und Arbeiterinnen erhalten nach 

einer Besch?:ftigungsdauer von 6 Mon^ten einen Urlaub: 

Im Alter von 14 und 15 Jahren ... 8 Werktage 

AM i. 16 « 17 ... 7 " 

" " " 18 " ... 6 "

Der Urlaub wind durch den Fuhrer des Betriebes festgesetzt 

und 1st mdglichst in die arbeitsarme Zeit zu logon. Dem 

Gefolgsehaftsmitglied 1st es verboten, in der Urlaubszeit 
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entgeltlich tutlg zu sein. Verstosst ss hiergegen, so 1st 

fter’Fithrer des Betriebes zur Einbehaltung des Urluubsgel- 

des bed der n ohsten Lohnzahlung und auoh zur fristlosen 

Entlassung berechtigt, Abgeltung des Urlaubs 1st nicht zu- 

1ssig, der Urlaub muss genomen warden. Bel fristloser 

Entlassung oder bei vertragswidriger Lbsung des Arbeits- 

verh Itnlsses durch das Gefolgschaftsmitglied entfrlit 

der Urlaubsantrag. Der Anspruch auf Urlaub 1st bls zu® 

Ende des Urlaubsjahres geltend zu machen, andernfalls 

erlischt er.

Fur die standigen Gefolgsohaftsmitglieder betr'-gt die ge- 

genseitige KUndigungsfrist 14 Tage zu® Monatsschluss, 

naoh einer Besch-ftigungsdauer von drel Jahren vier Woche] 

zu® Monatssehluss.

Gefolgsohaftsmitglleder^ welche in die hSusliche Gemein- 

sohaft aufgenom®en sind, haben im Falls einer Erkrankung 

oder sines Betriebsunfalles solange sie nioht in ein 

Krankenh^us Ubergef hrt werden, Anspruch auf freie Ver- 

pflegung bis zur Dauer von 6 Wochen, jedoch nicht uber d1g 

Beendigung des Arbeitsverhaltnisses hinaus. Barlohn wird 

nicht gevahrt, das Krankengeld verbleibt|de® Gefolgschafts* 

®ltglled.

Der Fuhrer des Betriebes 1st gehalten, ohne besondere 

Aufforderung de® nach ordnungsmassigem Ab1auf des Ar- 
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beitsverhaltnisses weggehenden Gefolgschaftamitgliede 

eine Bescheinigung nuszustellen, aus der die ordnungsm^- 

ssige Beendigung des Arbeitsverh Itnisses hervorgeht. 

Fur Gefolgschaftsmitglieder, die i )^ Ihrer Leistungsf ^hig- 

kelt erheblich beschrankt sind, kann ein anderer Lohn 

dureh den FUhrer des Betriebes vereinbart werden,®

Ausser dem regelmassigen Lohn bekamen die Dienst- 

boten friiher im Laufe des Jahres nooh einzelne Gesohenke, 

die umso grosser waren, je zufriedener die Herrsohaft mit 

ihnen war.

Gemletet wurden die Dienstleute fur das gauze Jahr. 

Rs kam sogar sehr selten vor, dass sie nur ein Jahr bei 

demselben Bauern aushielten. Gar manoher treue Knecht und 

inanche ehrliche Magd blleben 10 - 15 Jahre, bis zu ihrer 

Verheiratung auf demselben Hofe. Der Bauer mietete im 

Frnhjahr und sp^ter am 1. Oktober seine M gde flip das 

n^ichste Jahr, d.h. er fragte sle, ob sie welter bei ihm 

bleiben wollten oder nicht. Ver eine andere Dienststelle 

haben wollte, der wandte sich an die Vermietsfrau im Dorfe 

und es waren drel Sonntage im Jahre festgelegt, an denen 

dieses Vermieten geschah.

Venn die Lente nun ihre Stelle nicht weohseln woll

ten, dann fielen auch die Geschenke im Laufe des Jahres 

dementsprechend aus, Zunachst gabes eln Mietgeld von 



- 35 -

5-6 Mark fur die Magd, 6 - 9 Mark fur den Knecht und 

fiir die Magd ausserdem noch ein Mietgeschenk, ein Kleid 

ins Grune. Wollte sie im n^chsten Jahre nicht bleiben, 

dann bekam sie nur eine Kleinigkeit ins Grune, z.B. eine 

Schiirze oder ein Kopftuch. Mach der Ernte erhielten Magd 

und Knecht ein Erntegeld von 4 - 6 - 10 Mark. Bin Kirmes- 

taler, Jahrmarktsgroschen und eine kleine Geburtstagsgabe 

fieMauch noch oft fur sie ab. Als Weihnaehtsgeschenk gab 

es fur die Magd meistens W-^sche fur ihre Aussteuer, wie 

Bettbezuge, Handtucher, Inletten oder auch Leibwhsche, 

und ftir den Knecht Bekleidungsstucke^wie Hosen, Strhmpfe 

und andere praktische Sachen. Ausserdem erhielt jedes 

noch einen Striezel, Aepfel, Nusse und Pfefferkuchen. Es 

gab auch noch andere Gelegenheiten in Laufe des Jahres, 

bei denan Geschenke abfielen. Venn der Bauer heiratete, 

brachte die Junge Frau bei ihrem Einzug ins neue Heim je- 

der Magd ein Kleid mit, ebenso bekam sie bei der Geburt 

eines jeden Kindes ein Kleid. Fur den Knecht flelen da- 

bei gewbhnlich nur ein P^ckchen Tabak oder etwas Geld ab. 

Beim Viehverkauf aus dem Kuh= und Schweinestall erhielten 

die Magde das Trinkgeld, beim Verkauf von einem Pferde 

oder Foblen die Knechte. Wenn Besuch von Bahnhof abgeholt 

oder zum Bahnhof gebracht warden solte, dann durfte der 

Knecht dabei den Kutscher machen und sich das Trinkgeld 
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verdienen. ^enn der Bauer oder die Bauer in 1angere Zeit 

verreist waren, dann gab es auch fur die Dienstboten eine 

Kleine Mitbringe in Sussigkeiten bzw., Rauchwaren,

Alle diese Geschenke werden im allgemelnen auch 

heute noch gegeben mit Ausnahme des Mietgeldes, des Klei- 

des ins Grune, des Jahrmarktsgroschens und Kirmestalers. 

Ausser den Geschenken, die die Dienstleute im Laufe des 

Jahres erhalten, werden auch die Eltern und klelneren

Geschwistep derselben hin und wieder mit Gaben bedacht. An

den Festtagen gibt die Bauersfrau oft fur die Eltern der 

Dienstboten einen Kuchen und ein Brot mit, und auch von 

jedem Schweinschlachten bekommen sie etwas. Den kleinen 

Geschwistern der Knechte und Magde werden die abgelegten 

Kleldungsstucke der Bauernkinder roitgeschickt.

Der Dienstwechsel fand fruher an einem i^stgesetzten 

Tage im Jahre, dem Sterz= oder Ziehtage* am 2. Januar. 

statt. Der Bauer schickte seinen Knecht mit dem Kasten- 

wagen, um seine neuen Lente von ihrem alten Dienstort zu 

holen und ihre Saehen wegzubef órdern. Die Magd besass ge- 

wohnlleh einen Schrank, der Knecht hatte seine Klelder 

in einer holzernen Lade stecken. Venn der alte Dienstort 

mehrere Kilometer weit ^entfernt lag, dann nahm dieser 

Umzug viel Zelt in Anspruch. Da aber der zwelte Januar 
f

der einzige Ziehtag im Jahre war, gait er fiit alle ale 
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arbeitsfreier Tag, auch fur die, die nicht umzogen, Haute 

gilt der Ziehtag nur noch boi wonigen Bauern ale freier 

Tag, da er seine Bedeutung verloren hat; den^seit der 

Naohkriegszeit hat sich das Dienstverh itnis wesentlich 

ge>ndert. An jedem Tage des Jahr as war der Bauer nicht 

sicher, dass seine Leute wegllef en, und oft genug kam es 

vor, dass sie in der grOssten Arbeit, mitten in der Ernte< 

eines Tages verschwanden. Der Bauer war woh 1 zu einer 

1Atagigen Kundigung verpflichtet, es sei denn, dass r 

sie wegen eines sohlimmen Vergehens plotzlich herauswer- 

fen musste, aber die Leute machten sich nicht strafbar, 

wenn sie ohne Kindigung wegliefen. Infolge des Mangels 

an landwirtschaftlichen Arbeitskraften fanden sie schnell 

wieder eine neue Stelle, Ein gewerbssf ssiger Stellenverm^ 

1er konnte ihnen Jederzeit eine anweisen. Die Berechtigunc 

die Invalidenkarte zuruck zu ^h a 1ten, hatte der Bauer wohl 

fUr 14 Tage, aber er raachte gewóhnllch keinen Gebrauch da- 

von, well ^er den Hass des betreffenden Dienstboten fUrch- 

ten musste.

Renn frUher ein Knecht oder eine Magd mitten im 

Jahre plotzlich verschwanden, dann konnten sie sicker 

sein, dass sie de ' Rachtmeiste^ sofort suchte und am 

nohsten Tage zum Bauern zuruckbrachte.

Heute beginnen die Zust-nde der letzten Jahrzehnte 
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sich allm-hlich zu bessern, und die Dienstboten fangen 

an, wieder etwas ausdauernder zu werden. Der Bauer darf 

beute nur dann einen seiner Lente entlassen, wenn er eine 

andere Arbeitskraft dafur einstellt. Es wind vor alien 

dadurch der Tatsache vorgebeugt, dass die Bauern wahrend 

der Wintermonate Ihre Lente anf ein Mindestmass reduzierei 
/ 

und dass dadurch die Zahl der Arbeitslosen im Winter sich 

vergr^ssert. Belt einigen Jahren versucht man der Arbeits- 

łosigkeit auch dadurch abzuhelfen, dass man dem Bauern 

ftir eine Mehreinstellung einer Arbeitskraft im Vergleich 

zum Vorjahre einen staatlichen Zuschuss gibt. 

dl.) Naohdem wir uns mit den "usseren Lebensverh"ltnisser 

und Arbeitsgebieten der Magd und des Knechtes besch%ftigt 

haben, wollen win nun 1hr Verh-ltnis zur Gemeinschaft und 

1hr personliches Leben naher betrachten.

Das Verh Itnis und Zusammengehorigkeltsgefuhl zur 

Bauernfamilie war frither fester, Es herrschte ein mehr 

patr1archa1isches, ein hausv^terliches Verhrltnis. Die 

Dienstboten waren ale dienende Glieder in die Familie 

aufgenommen, und sie ftihlten sich auch als Glieder dieser 

Familie, deren Haupt die Dienstherrschaft war. Diese 

grosse Familie bildete die Hofgemeinschaft, Bauer und 

Bauerin waren Xihr Mittelpunkt. Die Hofgemeinschaft stell- 

te neben dem Zusammengehorigkeitsgefuhl zu einer Familie 
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auch eine erweiterte Arbeltsgemeinschaft dap. Das ge- 

meinsame Band, das alls miteinander verkniipfte, war die 

Arbeit. Hand 1n Hand arbeitete man mit glelchen Interest 

sen, und alls Einzelt-tigkeiten griffon ineinander wie 

die Heder eines Uhrworks und schlossen sich zu einer Ein- 

heit zusammen. Die Einf^hrung in die Familie maohte den 

Dienstboten treu und ergeben, er trug zur Aufrechterhal- 

tung der Br-uche des Hauses bed und nahm an den Freuden 

und Leiden, an den Hoffnungen und Besorgnissen der Fa

milie tell. Schon dadurch, dass ein tuchtiger Knecht Oder 

eine tuchtige Magd viele Jahre bei derselben Herrschaft 

aushiel^ wurden sie mit allem vertrauter und .allem zu- 

g^nglicher. Das Gefuhl der Verbundenheit und Zusammenge- 

horigkeit steigerte sich, je linger die Dienstboten bei 

demselben BAuern blieben. Das Interesse fur die Feld« 

und Stallarbeit wurde grosser, ja sie arbeiteten mit eing 

Frauds, als ob sie es fUr ihren eigen en Besitz t^ten. Der 

Bauer konnte sich darauf verlassen, dass seine Leute auch 

dann ihre Pflicht taten, wetin er sich einmal nicht durum 

kummern konnte. Dem zuverl ssigen und treuen Knecht konn

te er j de Arbeit anvertrauen. Gar manche Magd besass das 

volle Vertrauen der Hausfrau; bei der jung^erheirateten 

war das besenders notig. Nichtjede Bauersfrau hatte eine 

Schwgerin oder Schwester, die sie bei Krankhoit Oder Ab-
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wesenheit vertreten konnte, Da fibernahm eben die Magd 

ibre Arbeitm und bekam Zutritt zu den Stuben und Spei-

sek^mmern. Allerdings wurde dieses Vartrauen auch m^nohaa]

ausgenfltzt, denn nicht alle wares ehrlich.

Jedes Gluck und UnglUck auf dem Felde und in dem Stalle 

wurde von den Dienstboten miterlebt und mltemp funden, als 

ob eg um das eigene Besltztum ginge. Man redete allgemein 

nur von "unserem Haus", "unserem Fold8 und *unserem Vieh" 

Jeder Hof wollte die anderen durch Tdohtlgkeit liberbieten 

und mogliehst schnell mit seiner Arbeit fertig sein. Dem 

guten Gosinde war der Herrschift Ehre seine Ehre, der 

Herrschaft Sohande seine Schande. Die Muallohe Werkgemei: 

sobaft stand so untender Kontrolie der Hachbarn und der 

Dorfbewohner, und der Fleiss war eine Hauptforderung der 

Gemeinschaftsethik der Familie. Der nach aussen h1n siobt- 

bare wirtschaftliche Wohlstand war Masstab fur die Geltun: 

und Achtung einer Familie im Dorf. Diese Gedanken und 

Pflichten betraohteten auoh die Dienstboten als fUr sieh 

verbindlioh.

Ebenso wis Magd und Knecht an alien Vorg^ngen in 

Hof, Feld und Stall st^rkstes Interests batten, nahmen 

ele auch regen Anteil an den Geschicken der Familie des 

Bauern, Die Kinder, die sie von der Geburt an aufwachsen 

sahen, lagen ihnen besonders am Herzen, und gem betreu- 
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te die Magd dieselben w" hrend der Abwasenheit der *Frau" 

oder auch einaal in ihrer Frelzeit. Der Knecht und der 

Pferdejunge hingen auch an den Kindera. So wuchs die An- 

h nglichkeit der Bauernkinder zu den altan, treuen Dienst- 

boten, und wenn die letzteren nicht heirateten, dann konn- 

ten sie sicher sein, dass auch der Bauernsohn bel seiner 

Debernahme des Hofes einen Arbeitsplatz fur sie h.tte; 

und wenn sin trener Knecht oder eine Magd in bohem Alter 

Irbeitsunfihig wurden, dann durften sie hoffen, dass der 

Bauer fur Wohnung und Essen sorgte und sie nicht der Not 

uberliess. Im vorigen Jahrhundert war fiir Alter und Krank- 

heit der Dienstboten durch Invalidenversicherung und Kran- 

kenkasse noch nicht gesSrgt. Die Gemeinde hatte sich um 

die arbeltsunf higen Knechta und Mgde zu kummern. Die 

Krankheitskosten seiner Dienstboten musste der Bauer selbS 

bezahlen, er konnte ihnen allerdingddann einen Tell vom 

Lohne abziehen.

Kin Zeichen der gegenseiti&en Anh-nglichkelt von 

Bauernkindern und Gesinde war auch folgendes: 0ft nahm 

die Magd des Sonntags, wenn sie heimging, ein Kind mit 

zu ihren Eltern, und die Suppe oder Schnitte, die es dort 

vorgesetzt bekam, schmeckte naturlich besonders gut. <uch- 

8 en die Bauernkinder dann heran und half en selbst in der 

Virtsohaft mit, dann konnte man ein gutes Zusammenarbeiton 
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mit aen Dienstboten beobachten.

Gewiss wr trotz des patrlarchalischen VerhUtnisses 

ein durohaus bewusster und betonter Unterschied zwischen 

Herrechaft und Gesinde vorhanden. Bin Beweis dafur 1st 

auch das getrennte Rinnehmon der Mahlzeiten. Die Herr- 

schaft ass 1n der Wohnstube, das Gesinde in der Kache, 

sowie es auch jetzt nook fast iilbera11 "blich 1st. Ss 

gab und gibt allerdings auch Familien, bei denen die Mahl- 

zeiten gemeinsam in der Kuche an einem oder zwei vonein- 

ander getrennten Tischen eingenommen werden. Diese Tren- 

nung beim Bssen und das Empfinden der Untergebenheit wirk- 

te aber keineswegs hemmend fw? das sonst gute Auskommen. 

Magd und Knecht fUhlten sich eben als dienends Glieder in 

der Hausgemeinschaf t des Bauern. Zutritt zu den Stuben und 

vollen Familienanschluss batten sie gewohnlich nicht, aber 

der Aufenthalt in der KUche nach Feierabend und an den 

langen ^interabenden war ihnen lamer gestattet.

Aus dem GetUhl der di enenden Stellung heraus batten 

die Dienstleute den Bauern und der B-uerin und deren 86b- 

nen und Tochtern mit der notigen Achtung entgegenzutreten, 

aber trotzdem konnte man den letzteren keine Herpsohsucht 

vorwerfen. Die Bauernkinder verrichteten gemeinsas mit den 

Magden und Knechten des Hofes alle vorkommenden Arbeiten 

in Hof, Feld und Stall und wurden ihnen gute Arbeitskame-1 
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raden bzw. «radinnen. Die funktionelle Zusammengehorigkait 

durch die gemelnsime Arbeit und das gleiche Arbeitsziel 

forderte das Gemelnschaftsgefuhl. Oft sprachen slab die 

Magd der Bauerntoehter und der Knecht dero Bauernsohne ge- 

genuber aus, und sle holten sich Rat iber Dinge, mit de- 

nen sie allein nicht fertig werden konnten. Die Hausarbeit 

fiel naturlich der Tochter des Hauses mehr zu, und die 

Magd wurde infolgedessen in der Aussenwirtschaft mehr be- 

schaftigt. Ebenso konnte der Bauernsohn bei der Wahl zwi- 

schen zwel Arbeiten die ihm mehr zusagende ubernehmen und 

dem Knecht die andere ube ^lassen. Die Bauernkinder wur— 

den zwar zu alien Arbeiten herangezogen, die die Dienst- 

boten verrichteten, daruber hinaus aber auch zu denen, die 

fiir sie ais kunftige Bauern bzw. Bauerinnen in Frage kom- 

men sollten.

Die sozialen Unterschiede in der Anschauung unseres 

Gesindes waren also nicht verwischt, sondern durchans be- 

wusst vorhanden. Sle wurden Immer betont, aber als von 

Gott gegeben angenommen, "Reiche und Arms mussen sein.• 

Daruber war man sich klar, und man empfand das Dienen 

nicht a1s eine Sklavenzeit sondern a1s sine Lehrzeit. 

und man sah 1m Bauern nicht einen Feind, sondern einen 

Lehrherrn. Sle sozlale Schichtung wurde betrachtet 1m 
VM^

Sinne einer^ott gewollten Ordnung. Das Vorbandensein der 
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sozinlen Unt^psohiede zeigte sieh a.uch in den Zusunmen- 

schliissen der Jugend und bei der *standesgemi: seen 0 Hei- 

rat der Bauernklnder, d.h, Heiraten zwischen ihnen and 

den Dienstboten wren so gut wie ausgeschlossen.

Auf Drund des fasilienhaften Verh^ltnisses fasste 

die Herrschift ihre Pflichten dem Gesinde gegenUber strend

auf. Bauer und B^uerin ftihlten sich nieht nur vernflichteT 
* /

die Louts zup Arbeit und Tuchtigkeit nnzuhilten sondern

such verantwortlich fur ihr Leban ausser dem Hanse, fur 

ihre se lischen Gefahren und ihre religiose Haltung. Sie 

kummerten sich auch darum, ^ie sie Ihr Geld anlegten und 

anwendeten. Ra war dem Bauera auch an der Seele des Bienst 

boten viel gelegen, und wie er teilnahm, wenn ein Knecht 

oder eine Magd am Leibe krank waran, so schmerzte es ihn 

auch, wenn er ihre Seele in Gefahr sah; und wie er ftir 

kranke Dienstboten den Ar/zt kommen Hess, so suchte er 

auch ihre kranken Seelen zu heilen. Besondere Betreuung 

wurde den Leuten zuteil, die selbst keine Eltern und An- 

gehdrigen mehr batten und ganz allein dastanden« Der Baueh 

Ubernahm dann auch oft die Vormundschaft uber diese W^- 

senkinder, die bei Ihm in Diensten waren.und fuhlte slob 

fur sie besenders verantwortlich. Wer von den Dienstboten 

am Hei11gen Abend nioht zu seinen Bltern gehen konnte, 

wurde nach der Kinbescherung in die Stube gerufen, um an 



- 45 -

der Feler und den Freuden des Abends teilzunehmen. In vie- 

len Bauernfamilien erhielten die Leute die Geschenke aber- 

haupt wie die Familienmitglieder unter dem Christbaum.

Die Hausgemeinde wurde auoh ais religiose Gemeinscha 

aufgefasst. Die Herrschaft filhlte sich auch fiir die re

ligiose Betreuung verantwortllch. Man sorgte dafur, dass 

die Dienstboten am Sonntag aur Kirehe gingen und auch son& 

ihren anderen religiOsen Pflichten nachkamen. Begelm^ssi- 

ges Tisch« und Abendgebet wurde tiglich in der K#che ge- 

meinsam verfichtet und band die Hausgemeinschaft aufs 

Neue. Wallrend der Fastenzeit wurden am Abend nooh besen

ders Gebete in der Stubs oder Kuche gebetet. Die Hausge- 

meinschaft stellte sich als konkrete Wiedergabe der Got- 

tesdienstgemeinde im kleinen dar. Dor f * und Hausgemein- 

schaft wares durchdrungon von den Bindungen der kirohli- 

chen Gemeinschaft, sie rub ten nicht nur in sich selbst, 

sondern wurden gleichzeltig von religiosem Geist getragen.

Die gegenseitige Anrede von Gesinde und Bauernfa- 

milie war folgendermassen: Fruher wie jetzt redeten die 

Lente den Bauern mit "Herr*, die B^uerin mit "Frau" und 

"Sie" an. Die dlteren Knechte und Mgde wurden frither 

mit dem Vornamen und "Ihr" angesprochen, die Pferdejungen 

und jungeren Magde mit "Du". An die Stelle des "Ihr" 

tritt haute das "Sie*. Bauernkinder und Dienstboten redes 
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sich gegenseitig mit Vornamen und "Sie" an.

Das Gemeinschaftsgefahl von Bauernfamllie und 

Dienstboten hat in den letzten Jahrzehnten viel gelitten 

und starke Aenderungen erfahren. Infolge des haufigen 

Veohsels der Leute konnte sich ein richtiges Einanderns- 

herkommen garn^cht mehr verwirklichen. Dep Marxismus warf 

auch auf das Dorf seinen verderblichen Einfluss. Der Bau- 

ep wurde als Capitalist angesehen, der seine armen Unter— 

gebenen nur ausnutzen wollte. Man hatte &nsser der gemein* 

samen Arbeit keine gleichen Interessen mehr, man empfand. 

den Dienstbotenstand nicht mehr als etwas Gottgewolltes 

sondern als sine Last und Zuriicksetzung. Der Klassenkampf 

machte sich auch 1m Dorf bemerkbar, Man stellte sich mehr 

auf den Standpunkt des Lohnvertrages, Das Verb itnis von 

Herrschaft und Gesinde wurde zu einem rein rechtlichen 

mit lamer grosserer Ausschaltung der gemtitlichen und si U™ 

lichen Momente.1) Der Dienstherr wurde nur Arbeitgeber 

und Lohnzahler flip vertragsa ssige erf fillte Dienste. Der 

Dienstbote suchte sich von der Beaufsichtigung und Bevor- 

mundung freizumachen. Er wollte nicht mehr von einem "Va- 

ter” regiert und versorgt werden, sondern als freler Ar- 

beitnehmer dem Arbeitgeber gegenuber dastehen. Nun verband 

nicht mehr Liebe, Treue und zufriedene Untergebenheit die 

Dienstboten mit der Herrschaft ^sondern nur das Gold, die 

1) Vgl. Weigert, Das Dorf entlang. Freiburg 1923 S. 416. 
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Dienstboten blieben dem Hause innerlich fremd, sie wurden 

keine rechten Hausgeno seen. Kin allj hrlicher, ja sogar 

monatl3cher Wechsel dee Dienstes gait nicht mehr ale Sohan- 

de. Man zog von Hof zu Hof, von Ort zu Ort, oft nur der 

Ver»nderung wegen. Das ZusammengehOrigkeitsgefUhl zur 

Herrsohaft verier slob mehr und mehr. Das Verbalten der 

Dienstboten bot ban fig Anlass zu Kiagen, sie liessen es 

oft an de® notwendigen Respekt gegenuber der Herrsohaft 

fehlen. Zu jeder Jahreszeit, selbst mitten in der Ernte, 

verliessen sie oft den Dienst. Der Mangel an landwirt- 

schaftlichen Arbeitskraften und das Nissen um Ihre Vn- 

entbehrlichkeit bestarkte sie noch in Ihrem Tun.

Die Losldsung von der Betriebsgemeinsohaft und die 

starke Abgrenzung der einzelnen sozialen Klassen vonei- 

nander hatte auch die allm-hliche Entfremdung von Magd 

und Knecht in der Dorfgemeinschaft zur Folge.

In den letzten Jahren hat slob auch in dieser Hin- 

sicht schon einiges gebessert.HKgd-

Magd und Knecht batrachten slob als Arbeitskamera- 

den und versuchen, gut miteinander auszukommen.

Die Rangordnung innerhalb des Gesindes war frither 

ausgepr^gter. Das Oberhaupt unter ihnen war der Grossknecht 

der seinen erzleherischen Einfluss auf die anderen Dienst- 
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boten inner geltend machte. Auch bel Tische kam seine 

Stellung zum Ausdruck. Thsgehorte der oberste Platz, und 

er fing an zu essen.

Dieses bewusste erzieherische Verantwortungsgefiihl 

des Grossknechtes 1st heute nur vereinzelt vorhanden. Ein 

tiefes gegenseitiges Verh'ltnis 1st unter den Dienstboten 

kaum festzustellen. Das Bednrfnis nach irgendwelchen Ju— 

gendorganisationen 1st selten. Die Marianische Jungfrau- 

eneongregatlon besteht sett 1921 in Wiesenthal. In dieser 

Zeit "aren bis heute drel Magde Mitglieder derselben. 

Auch in den N.S. - Organisationen 1st die Beteiligung 

noch verb"1tn1snss1g goring.

2 .) Die landwirtschaftliche Arbeit bringt kaum eine ge- 

sundheltliche Sch-digung nit slab. Wenn die 14=j:hrigen 

Jungens und M^dchen sich nach ihrer Schulentlassung bpim 

Bauern vernieten, dann d nd sie in allgenelnen noch 

schw-chlich. Durch die guts Bauernkost und die Arbeit in 

der frischen Luft erholon sie sich bald und warden ge— 

sund und kraftig; denn die Arbeit in freien ^bei jeder 

Witterung, bel grosser Hitze sowohl vie bel nasskaltem 

Wetter, erfordert sine gewisse Widerstandsfahigkelt, 1st 

aber nicht gesundheitsschadlich. Die reiche Abwechslung 

der Arbeitan 1m JAhreslauf 1st ein grosser Vorteil z.B. 

gegentiber der eintonigen, mechanischen Fabrikarbeit, bel 
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der die personliche Note ausgesch^Itet warden muss. Die 

bauerliche Arbeit 1st la Gegensatz zur Indu^triellen na- 

turgem^ss, vielseitlg &nd ganzheltlich. 1) Die Industrie- 

arbelt beruht wesentlich auf der Teilung dep Arbeit, sie 

gebraucht den Menschen als Maschine, d.h. sie entkleidat 

ihn seines Charakters als Menschen. Die Landarbeit aber 

fordert personliche Anteilnahme des Sehaffenden, Pohl 1st 

sie oft barter, anstrengender und longer als die Industrie 

arbeit, aber sie bot dooh gerade frfiber dem Dienenden 

durch das Aufgehen in der Betriebegemeinschaft und sein 

personliches Verb Itnis zur bauerlichen Familie einen 

grossen Vorteil. Den Erfolg seiner Arbeit hat der b^uerli* 

che Dienende tamer vor Augen, er sight, was er geschafft 

hat. Die Freude an der Arbeit und am Erfolg va? hindert 

eine Eintonigkeit und Leblosigkeit derselben. Bel vielen 

Arbeiten 1st eine Unterhaltung Wglloh, und so fllesst 

ein Arbeitstag schnell dahin. Venn M^nn^r und Frauen, 

Jungen und M doben bei der Arbeit zusammen sind, so gibt 

es aller^ei Scherzo und Neckereien; auch Lieder warden 

gesungen. Besonders fruher arklang gar minches frohe Lied 

wh^end der Arbeit, sin Neichen froher Gemeinschaft.Xn 

den Tagen gemeinsamer Arbeit wachsen die Arbeitenden fe

ster zusammen. Venn auch t^glich reichlich Arbeit gelei- 

1) Vgle Weigert, das Dorf entlang, Freiburg 1923 8.83. 
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stet werden muss, so blelbt dock bin und wieder Zelt zu 

manchem Scherz, Lied oder fr^hlichem Lachen.

Im allgemelnen kann ra n sagen, dass frtiher die % 

Dienstboten ihre Arbeit bejaht haben und zufrieden waren. 

Gewiss wurde ale einerselts anch a1s Muss angesehen, aber 
ktr

das Gefiihl der Pf11chterftillung war7%len vorh ^nden. Burch 

die Landflucht hatte die Bewertung der alten, derben Ar

beit dann sehr gelltten; die Stadt mit ihren Reizen und 

Genissen wie Kino und Tanz, der kurzeren Arbeltszeit, dem 

reichliche^en Lohn, der leichteren Arbeit, z.B, in der Fa- 

brik oder ala Dienstm^dchen und vor allem der Freiheit 

und Ungebundenheit lockte besonders die Madohen sehr. Von 

einer Landflucht des Knechtes kann man weniger sprechen.

Die heutige bewusste Hinwendung zum Lande schafft 

auch In dieser Hinsicht langsam eine Besserung. Die Ar- 

beit im Kuhstall wird frellich noch genau so ungern ver- 

richtet, und jedes Madehen sucht nach Moglichkeit auf 

einen Bauernhof zu kommen, wo es nicht in den Kuhstall zu 

gehen braucht. Nun 1st ja in dieser Hinsicht dadurch Ab- 

h11fe geschaffen, dass die meisten Bauern Melker einge- 

stellt haben. Aber die Landarbeit an und fur sich findet 

langsam etwas mehr Anklang, und die Landflucht f«ngt an 

zurdekzugehen.

3 .) Die Kleldung der Dienstboten war frither dem Lohn 
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und den Anspriichen entsprechend einfacher und passender. 

Auf Haltbńrkelt wurde mehr Wert gelegt. Zur Arbeit in 

Feld, Haus und Stall trugen die M'-gde feste, derbe Rocke 

und Nesseljacken mit kurzen Puffen oder 1angen Aermeln; 

darubep band man eine halbe Saharze. Die Unterwasohe aus 

Baumwol1e oder Barchent[ war sehr haltbar. Bei alien Ar- 

beiten war das Kopftuch unentbehrlich. Die Knechte trugen 

1m Sommer nur eine derbe Hose, ein Hemd und eine dinne 

blaue Jacke, 1m Winter eine Waste und eine dicke Joppe 

daruber. Zur Arbeit wurden feste Schuhe, Stiefeln oder 

Holzpantoffeln getragen. Im Sommer sparte man durch Bar- 

fusgehen viel Strimpfe und Schuhwerk. Auoh der Sonntags- 

staat zeichnete sich durch Einfachheit aus. gar manohe 

Magd ging sogar am Sonntag in Rock und Jacke und einer 

Schurze mit Achs1bondern daruber nach Hause zu ihren 

Eltern. Der Sonntagsstaat des Knechtes war ein einfacher 

Anzug mit danger Hose. An Festtagen und bei Tanzlustbar- 

keiten trug die Magd eine Sommerbluse oder eln Sommarkleid,

Mit den allgemeinen Leben sanspriichen stiegen auch 

die Ansprilche in der Kieidung. Die Aenderung hat sich so- 

wohl in der Sonntags- ale auch in der Werktagskleldung 

vollzogen. Die M'-gde tragen 2UPAPb01^K1^1d0p lint ^^nz011 

Schorzeń und Sonntags versuchen sie den M^dohen an s der 

Stadt mindestens gleichzukommen, 86e wollen das Herabblik- 
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ken der stydtischen Dienstm^dchen anf slab vermeiden und 

legen daher auf moderns Kleidung grossen Vert, um wenig- 

stens Sonntags den “Landgeruch* abzustreifen und mit den 

anderen in Wettbewerb treten zu konnen. Auch die m-nn- 

liehen Dienstboten legen heute auf Ihre Sonntagskleidung 

grossen Vert und versuchen, slob den st'dtischen Verb;1t- 

nissen anzuglelchen.

4 .) Die Dienstboten stammen setstens aus Familien von 

Landarbeitern, die entweder bei Bauern oder auf Dominien 

besohaftigt Bind, und aus Familien von kleinon Handwer- 

kern oder Stellnern oder es sind uneheliche Kinder von 

Higden, die ebenso wie ibre Witter von 14 Jahren ab zu den 

Bauern in den Dieast gehen und vorher bei der Mutter der 

Magd aufwaohsen. Booh haben die Kinder der Stellenbesitzer 

wenn sie in Stellung gehen, moistens vollen Familienan- 

sehluss beim Bauern und nehmen dann die Stelle a1s Stutze 

bzw. Virtschaf tsgehilfe ein. Die Kinder der kleinen Hand

worker haben heute fast nur das Bestreben, in der Stadt 

Besch-f tigung zu finden,. Die Knechta und M:’gde stammen 

also moistens vom Dorfe, bin und wieder vermieten sioh 

allendings auch Arbeiterkinder aus der Stadt beim Bauern.

Die Kindheit diesen Arbeiterkinder 1st nicht immer 

sorglos, denn sie milssen oft die Hot der Eltern teilen, 

besondeas in den Zeiten der Arbeitslosigkelt. Sie versu-



WAhrend der letzten SchulJahre, nich etwas zu 

und bioten den Bauern hachmittags und wahrend 

Ihre Hilfe an. Fitr Botengange, das Aufpassen 

und leichte Feldarbeiten^ z.B. Disteln steohen, 

sin, Selle Tegen, Ranrlieken und Einfahren in 

sind sie sehon zu gebrauchen. Sie verdienen 

)h immerhin sehon das Essen und einen kleinen

- 53 -

chen schon 

verdienen, 

der Ferien 

der Kinder 

Raben einz 

der Ernte. 

sich daduri 

Lohn.

Bonn die Kinder dann mit 14 Jahren ^^ die Schule 

verlassen, vormieten sie sich bai den Bauern. Zuerst ślad 

sie Pferdejunge bzw. Kleine Magd, spater rueken sie zum 

Knecht oder zur Magd auf.

Heber die Kreisgrenze hiatus zogen frUher selten 

sin Knecht oder eine Magd; manche bliaben sogar dauernd 

in Ihrem Heimatort oder gingen hOchstens einmal ins K^oh- 

bardorf.

Von den jetzigen Dienstboten (nach dem Stands vom

10 .X.1935) entstammen 3/4 aus den verschiedenen Dorfern 

der Kreise Frankenstein und Strehlen, der Rest ans an- 

deren Kreisen Schlesiens. Mur eine Magd 1st nźcht in 

Schlesien geboren.

5 .) Eine Veranderung 1m Leben und Dienst der Magd und 

des Knechtes tritt mit ihrer Verheiratung ein. Die, wel- 

ohe nicht heiraten, bleiben bis zur Arbeitsunf%hlgkelt iy
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Dienst und erhalten dann ihre Invalidentente. Fruher muss- 

ten sie von der Gemeinde erhalten werden und wurden im 

Armen* oder Gemeindehaus untergebracht.

Das durchschnittliche Heiratsalter lag zwischen ?5 

und 30 Jahren. Sine fleissige Magd besass dann bestimmt 

ihre W^scheaussteuer. Den gr^ssten Toil derselben hatte 

sie von den Bauerinnen 1m Laufe der Jahre als Geschenke 

bekommen. Flip das Mobel hatte sie Geld zusammengespart, 

sodass sie in diesem Alter getrost heiraten konnte. Auch 

der Knecht trug von seinem Srsparten dazu hel.

Zur Feier der Hochzeit stiftete die ^errschaft Ku- 

chen und Schweinebraten, meistens sogar das ganze Essen. 

Die Feier fand im Elternh&use der Brant statt.

Meistens helrateten Magd und Knecht einander. Oft 

gab der Bauer dem jungen Ehepaar Wohnung und Arbeit. In 

dem zum Gehofte geh Brenden Auszugshause waren meistens 

noch ein bis zwei Stuben fur die fobthing desselben frei. 

Die beiden wurden entweder als Tage^rbeiter mit Deputat 

und Lohn besch^ftigt oder waren in der ersten Zeit ihrer 

Ehe noch balm Bauern in Kost. Konnte der Bauer die verhei- 

rateten Arbeitsleute nicht besch^f tigen, dann zogen sie 

In Irgend sine leer ^tehende Wohnung 1m Dorfe, und der 

Mann versnohte, in Steinbruch, S-gewerk, bel der Sisen-

bahn oder bei Jald= und Strassenarbeiten und im Sommer al« 
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Erntearbeiter Arbeit zu bekommen. Seine Frau ging nebenbet 

als Tagearbelterin zu den^ Bauern, bei den en sie gerade 

gebraucht wurde. lynche Manner zogen auch auf die Dominiei 

in die Haohbard^rfer und vermieteten sich dort a1s verhei- 

ratete Aokerkutscher oder Welker, Andere batten ein Hand

work galernt, z.B. das des Maurers oder Schmiedes, oder 

s1e versuchten als Handelsmann und mit kleinen Nebenbe- 

seh-iftigungen.wie Zeitungen vertragen ihren Lebensunter- 

halt zu verdienen.

Das Helratsalter in der heutigen Zeit liegt beim 

Gesinde uro funf bis acht Jahre nledriger als frither. Es 

werden aber oft Shen geschlossen, bei denen das Notwen- 

digste an Aussteuer und Verdienst feh1t. Hinzu komrot noch 

die Arbeltslosigkelt mit ihrer Not, die die wirtschaftli- 

che Lage verschlechtert. Schon in dem kleinen Dorfe Wie

senthal gibt es gegenwartig zehn Arbeitslosenehepaare, 

die tells durch Zuzug aus anderen DOrfern, teils durch 

Heiraten von Knechten und M gden in Wiesenthal selbst 

zu dieser Zahl angewachsen sind.

6 .) Da die Landarbeit tUglich 14 ▼ 16 Arbeitsstunden 

erfordert, 1st die Freizeit des Gesindes besenders 1m 

Sommer Lusserat knapp beroessen. Eine Entsch^digung bieten 

daftir die langen Winterabende und die Sonn® und Feiertags

des Jahres,,
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Aus der Art,*vie die Dienstboten ihre Freizeit ge- 

stałten und welchen Interessengebieten sie nachgehen, 

kann man viel auf ihre innere Einstellung und sittliche 

Haltung schliessen. Bel einer solchen Beurteilung findet 

man sowohl fruher wie heute ver schledene Stufen von wert— 

vollen^bzw, sittlich sehr tieg stehenden Menschen. Man 

muss aber mit ganz anderen Massst'ben an die Bewertung und 

Charakterisierung dieser Arbeitsm^dchen und -burechen 

herangehen und ihre Umgebung und Erziehung im Klternhause 

und ihre psychologische Entwicklung berucksichtigen. Das 

Familienleben des Arbiters, in dem die spate-en Knechte 
Mżagla

und ^^ei  ̂^ aufwachsen, 1st anders als das des Bauern. Die 

Frau des Landarbeiters geht an den moisten Tag on der Wo- 

che mit in die Arbeit, und die Kinder sind infolgedessen 

sich oft selbst dberlassen* Die Vohnungsverhaltnlsse sind 

besonders in den Famllien der Arbeitslosen recht ungun-- 

stig. Bin bis zwei Baume stehen der vielkbpfigen Familie 

nur zur Verfugung, und oft besitzen nur zwei Kinder zu- 

sammen ein Bett. Auch im Essen 1st Sparsamkeit notwendigy

Den gr^ssten Einfluss auf die Erziehung und Entwick- 

lung des Kindes haben die &ltern selbet. Ihr Beisniel 1st 

das #ichtigste. So gibt os gar manche Arbeitsleute, die 

ihre Kinder zu Ordnung und Sauberkeit, Arbeitseifer, Ke- 

llgion und Sittlichkelt anhalten und Erfolg haben, well 
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sie selbst slab daran halten. Die Kinder, die dann mit 

14 Jahr n zum Bauern kommen, bringen den guten oder 

schlechten Einfluse des Elte^nh’uses mit, und der nun be- 

ginnende erzieherische Einfluss der Bauerin und des Bau- 

ern wind dann mehr oder weniger er folgreloh sein.

Die Stellung zum anderen Geschlecht und Auffassung 

der Sittlichkelt 1st Je nach Elternhaus und Veranlagung 

verschiedan, allgemein aber andere als die unsrige. Ge- 

wiss gab und gibt es auch haute noch M^dchen, die ein sitt 

itch einwandfreiee Leben f^hren.und rein in die Ehe gehen. 

Bel dor Mehrzahl aber 1st es inders. Viele heiraten den 

Mann nach der Geburt ihr-s Kindes. Auch diese Ehen werden 

oft sehr gut und gl^cklich, und das Familienleben wird 

durchaus einwandfrei. Die in unseren Kreisen geltenden An- 

sichten Uber die sittliche Verfehlung des Madchens durch 

die uneheliche Geburt sines Kindes sind in den Arbeiter- 

kreisen kaum vorhanden. Man sight es beinahe a1s Selbst- 

verstandlichkeit an; und wenn die Magd dann den Betreffen- 

den heiratet und eine tUchtige Ehefrau wird, 1st alles in 

Ordnung. Das Kind wird alt zur Familie geherig betraohtet 

und mit den anderen Kindern grossgezogen. Schliram steht 

as um die M^dchen, die stark triebhaft Veranlagt sind und 

vielleicht von einer Mutter stammen, die mehrere unehe- 

liche Kinder hat, aber nicht verheiratet 1st.Ein solches 



- 58 -

M^dchen hat kein richtiges Zuhause und muss Ihre Kinder- 

zeit bel der Grossmutter oder Irgendwolchen Bekannten ver 

bringen. Bel ihr fehlt oft der gute Einfluss des Eltern- 

hauses, sie 1st Infolgedessen haltlos und ger"t leloht 

in Gefahren. . Madchen mit stark triebhafter Veranlagung, 

sowohl ehellcher als auch unehelicher Geburt, verbringen 

die Pretzelt meistens auf der Strasse und geben sich dem 

Geschlechtsgenuss hin. Krankheiten slud nicht selten die 

Folge sines solchen Lebens. Die Moral des m-nnlichen 

Dienstboten 1st in dieser Hinsicht noch Treier und unge- 

bundener.

Siner von wenigen Anl&ssen, unter denen die Magd 

mitten im Jahre ihren Dienstort verlless, war der, wenn 

sle ein Kind erwartete. Sle zog dann zu ihrer Mutter, und 

wenn alles voruber war, konnte sle wieder zum Bauern kom- 

men. Wenn die Entbindung 1m Bauernhause geschah, T^r es 

der Bauernfamilie sehr peinlich. Allerdings gibt es ganz 

vereinzelte Falle, wo die Bauersleute nicht nur die Magd 

uber die Geburt des Kindes behielten, sondern ihr sogar 

in einem Falls gestatteten, das Kind bet sich zu behalten: 

da sie ^usserst tuchtig war, konnte sle soviet Zeit fibrig 

machen, um das Kind in Ihrer Freizeit zu besorgen; wenn 

die Magd bet ihrer Arbeit war, khmmerten sich die Bauers- 

frau oder deren Toohter um das Kind. Die Magd blieb noch 
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mehrere Jahre anf dem Hofe und helratetsdann.

Sittliche Vergehen dec Di enstboten kommen im allge- 

meinen nur Innerhalb ihres Standee vor. Bin Missbrauchan 

und Vergehen an der Magd von Seiten des Bauera oder Bau- 

ernsohnes /bzw. des Knechtes an der Bauerntochter, 1st im 

Dorfe kaum zu verzeichnen.

Die Einstellung der Magd zur Religion 1st besser 

als die des Knechtes. Der erzieherische Einfluss der Bau- 

ersfrau in dieser Hinsicht bleibt nicht erfolglos. Bel den 

mannlichen Dienstboten gibt es immer einen grossen Teil 

derjenigen, der sich uber alls rellglbsen Binge lustig 

macht, Der verderbllohe Einfluss dieser Einstellung wirkt 

sich auch auf die anderen aus, und sie versuchen, duroh 

die dauernden Sticheleien veranlasst, die rellgibsen Bin- 

dungen allm^hlich abzuschitteln. Die Magd h-lngt an ihrem 

Glauben fester, wenn sie much nicht alls Tiefen der Reli

gion erfasst und mit manohen Dingen nur oberfl chlloh ver- 

burden 1st. Den sonntsglichen Besuch des Gottesdienstes 

hasten die Migde fast alls ein, whrend bei den Knechten 

nur ein Teil ihn for verbindlich betrachtet.

Fur die Dienstboten sind bestimmte Pl tze in der 

Kirche bestimmt. Die M^gde sitzen in den hintersten Frau- 

enb<nken und die Knechte in den letzten M nnerb&nken.

7 • ) Ihre Freizeit ver bringen die Knechts und M^gde ihrer 
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Veranlagung und Erzlehung entsprechend. Fr iher blieben 

sie an vision Abenden zu Hause und hielten slob in der 

Kiche auf. Sie lasen dort in Kalendern, zogen Muhle Oder 

unterhielten sich. Wer es nicht welt zu den Eltern hatte, 

sing am Abend manchma1 nach Hause. Andere gingen auf die 

Strasse, dem Treffpunkt des Gesindes, und zogen mit ihrem 

"Bf-utigam” bzw. mit ihrer "Braut^ los. Der letztere Fall 

war in den Naohkriegsjahren besonders ausgeartet. Es ver- 

ging fast kein Abend, an dem sie nicht zu Hause blieben. 

Die B::uerin, die der Magd den Hausschlussel nicht anver- 

trauen wollte, war dann eben jede Nacht gezwungen aufzu- 

stehen und auf zumachen.

Bine sehr erfolgreiche Einrichtung fur das V^ brin- 

gen der langen finterabende war en die N%hstubenabende, die 

zweimal wochentlich fur alle Dorfm dchen abgehalten wurden 

Da ich selbst an einem sinter dabei mitgemacht habe, kann 

ich aus eigener Erfahrung von dem erzieherischen Wert und 

Erfolg dieser Einrichtung spreehen. Die Magde waren fhr 

elnige Abende der Woche gut aufgehoben und erwarben sich 

fiir sis sehr wichtige Kenntnisse. Auch Bauern= und Hand- 

werkertochter nahmen an dieson N^hstubenabenden toil, und 

man konnte ein gutes gegenseitges Verstehen feststellen. 

Mauch frohes Lied erłlang gemeinsam, und jedes nahm eine 

schOne Erinnerung von dem Abend mit nach Hause-* in de#. 
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letzten Jahren fanden diese Nhstubenabende nioht mehr 

st%tt.

An den Sonntagen gingen die Dienstboten helm zu 

ihren Extern. Am Sonntag Vormittag war ausser dem Besuch 

des Gottesdienstes in Haus und Stall nooh viel zu tun. 

Prober wurde sittags in Kuhstall nicht nur gesolken, son- 

dern anch geftittert. Die tgllch nur zweimalige Putterung 

hat Rich erst sp ter derail durchgesotzt. Das Mittagbrot 

war ungef "hr eine Stunde fr iher a1s an den Werktagen; so- 

fort nach dem Aufwaschen gingen die M gde los und mussten 

abends zur futterzeit wieder zuruckkommen. Die Knechta 

batten Sonntags nur die Pferde zu besorgen.

pir die mannliche Jugend hatte die Fortbildungs- 

schule, die in den Jahran 1925-31 in Wiesenthal bestand, 

eine gewisse Bedeutung. Sie wurde in den Wintermonaten 

dreic oder viermal wtfchentItch in der Zeit von 6 - 8 Uhr 

abends abgehalten und bildete so einen wichtigen Faktor 

in Bezug auf das Verteringen der Freizeit an den Langen 

Wlnterabenden,, Es wurden je Winter 120 Stunden erteilt. 

Alle mannlichen Jugendlichen wurden zur Teilnahme verpflie! 

tet.Die Schulpflicht endigte mit des 18. Lebensjahre.

Durch die Fortbildungsschule sollte die Landjugend erzie- 

herisch beeinflusst warden, und zur Hebung des kulturel- 

1en Niveaus sol1ten verschiedene Bildungsguter an Się 
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harangebrachl werden. Es wurde unterricht - I in Natur- 

kunde, Birger- und Wirtsohłflskunde, Deutsch und Reohnen. 

Das Int resse der Pferdeburschen am Dhterricht und ihre 

L-istungen varen sehr gering. Grunde hierf Hr liegen 1n der 

Vebermidung und den geringen F'higkeiten der Jugendlichen, 

^irklich gute Leistungen wurden selten hervorgebracht.

Wer Interess an den Bildungsgitern und die noti- 

gen Fahigk it n hatte, der konnie sich in der Forlbildungs 

schule manches Wertvolle aneignen. Fn r eine rzieherische 

Beeinflussung der dienenden Jugend war die Zeit zu kurz; 

die Unterbreohung der Fortbildungsschule im Sommer und 

das schlechte Beispiel der 6,1teren Dienstboten machte 

ine B'einflussung beinahe unmóglich. Da in der Fortbil- 

dungsschule sich Bauerns^hne und Pferdeburschen zusimmen- 

fanden, halts ein Gemeinschiftsgefuhl zwischen beiden\ 

entsteh on miiss n; ab r d s Verh linis zueinander war 

hechslens rtrglich, aber nicht vorbildlich.

Die Dauer der Freizeit der beuerlichen Gehilfen 1st 

heute im allgemeinen besonders an den Sonntagen etwas 

ganger. Anstelle der Kuhstallarbeit futtert die Magd nur 

die Schweine, der Knecht hit nur die Pferde zu besorgen. 

Neben dem Besuch der Eli m nehmen Kino und Tanz eine 

grosse Rolle ein. Die Dienstboten schaffen sich schon in 

ihren erston Dienstjahren ein Fahrrad an, und dadurch 1st 
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die Entfernung bis zur n chsten Stadt leicht zuriickzule- 

gen. Bel den Knechten 1st auch der Wirtshausbesuch zu er- 

wahnen. Geistige Interessen jader Art, z.B. an Bilohern 

und Zeitungen, und der Wunsch nach Bi Idung spielten im 

Leben der Magd und des Knechtes bisher kaum eine Rolle.

8 .) Das Brauchtum, das bei den Bauern im Laufe der 

Jahre iminer mehr an Beachtung ve^lor, hat sich bei den 

Knechten und Magden am l^ngsten erhalten. So gibt es ver- 

schiedene Br-uche im Fr^hjahr und nach der Getreideernte, 

die heute noch bekannt sind, aber kaum nooh gepflegt war

den.

Nach der ereten Heuernte zogen die Knechte und M;g- 

de des Dorfes an einem Sonntag hinaus auf die leergewordt 

nen Wiesen, und dort fand das "gphnrzenlaufen* statt. Fej. 

erlich zog man vom Dorfe untea den Kl"ngen der Trompete, 

Flote und Trommel los. Hinter den Musikern schritten die 

drei Jungfern, die sich zum Sch^rzenlaufen gemeldet hat- 

ten. Sie hatten sich in ihren besten Sonntagsstaat ge- 

worfen. Den drei Jungfern schlossen sich die Knechte und 

Magde zu zweien in einem geordneten Zuge an. Nebenher 

lief der*Pojaz*, ein Spassmacher, der bel kelner Festlick 

keit fehlen durfte.Auf der Wiese, auf der das Schurzenla^ 
W 

fen stattfinden sollte, hatte man vorher eine lange Stan# 

in die Erde geschlagen und daran eine Schurze, ein Tiichet 
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und einen Kringel Wurst geh"ngt. Das Waren die Preise 

fur den Lauf.

fenn nun der Zug auf der Wiese ang kommen w^r steli, 

ten sioh die drei Jungfern am Ausgangspunkte auf, der Po- 

jaz zrhłte 1, 2, 39 und bei 3 ging das Wettrennen los. 

Dock ging das Laufen nicht ohne Hindernisse abe Der Po- 

jaz warf slob in Purzelb^umen vor sia hin, und sie muss- 

ten den Lauf zwei=,dreimal beginnen. Beim dritten Male 

ging es dann ohne Zwlachenf "He bis zum Bndziele, der 

Stange mit den Geschenken. Ier von den drei Jungfern das 

2191 zuerst erreicht hatte, erhielt die Sohdrze ale Be- 

lohnung, die zweite bekam das Kopftilchel und die dritts 
den Kringel Wurst. Nach der Verteilung der Praise ging^^ 

Musik zurack ins Dorf.bis vor das Gasthaus. Als erstes 

Paar hinter den Musikern schritt die erste Siegerin mit 

dem Br-utigam, der sie vor dem Gasthaus zum Saale hinein- 

tanzte. Dann kamen sie wiader heraus zu denanderen, die 

draussen warteten, und das MMel tanzte einen Mann und 

der Br-utlgam ein MMel hinein. Nun konnten sohon vier 

Personen die anderen hineintanzen, und so ging es welter, 

bis nach und nach alls herelngeholt waren. Vor der Tur 

musste jeder erst selnen Pintritt bezahlen, d.h. es wur- 

den dort Blumen verkauft, und j^der rausste sich eine sol- 

che "Piecho" anstecken. ^^r auf diese Weise sehr viel Geld 
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elngekommen und dadurch ein Ueberschuss entstłndenę dann 

words er unter s'-mtliche Dienstboten des Dorfes vertelIt, 

Gegen Abend wurde das Tanzen inr einlge Zeit unterbroaben, 

da tile heimgehen und das Vieh futtern mussten. Nur die 

drei M dels, der Br'utigam und der Pojaz wurden an dieses 

Abend ihrer Arbeitspflicht enthoben. Sie blieben also 

nosh stwas linger im Gasthaus und verzehrten dann den 

gewonnenen Kurstkringel und kauften sioh Semmeln und Mo- 

strich dazu. Venn die Dienstboten das Pattern besorgt und 

Abendbrot geg ssen batten, gingen sie alle wieder ins 

Gasthaus(und dort wurde tiiohtig weitergetanzt. Naturliob 

verliefen diese TanzvergnUgen nicht lamer reibungslos, Kei 

lerelen in den vorgesohritten en Stunden gehorten gewisser- 

massen dazu.

An die Zeit der Ernte knupfen slob besonders viele 

Br^uohe. Naoh dem Ernten jeder Getreideart wurde die “Zah- 

19” gemacht, d.h. die Dienstboten bekamen etwas besonders 

Gutes zum Essen und einen Sohnaps zum Trinken.

Die letzte Garbe, die auf dem Erntewagen hereinkam, 

wurde besonders gross gebunden, und mit einer Schurze, 

einem Kopftuch und Relsern gesohmuekt, prangte sie hoeb 

auf der letzten Erntefubre.

Venn die Getreideernte beendet war, wurde das Ernte- 

fest ausgiebig gefeiert. Man untersohied den Leizen* und 
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Sen Hafer-Kranz. In der fochę vorher, ohe der Weizenkranz 

gef elect wurde, fanden sich di M«gde des Dorfes an den 

Abends® la Saale des Gasthauses ein, um die feizenkronen 

zu winden. Flchtenrelser, Astern und Helzen^hren warden 

eifrig herbelgeschafft und dizu versendet, uhd bunte Bon

der zierten nooh das Ganze.

Sonntags, dem Tage des feizenkranzes, gingen 

nun die Bisnstboten im gesohlQsaenen Zuge vom Gasthause 

los durch das ganze Dorf. Toran schritten dec feizenbrAn- 

tigam und die Weizenbraut, d-hinter schlossen sich die 

anderan Paars an. Jedes Paar trug eins Veizenkrone mit 

Hilfs sines Taschentuches, das durch die Kron= durchpo- 

Stecki vurde,und an dessen beiden Enden die Troger anfass- 

ten. In jedem Bauernhofe wurde eine Krone abgegeben. Der 

Br utigtm und die Brant gingen in das Haus hinein, und 

die anderen warteten in Hofe. Der Baser und seine Frau 

nahmen im Hanse die^rone in ^mpfang und gaben dafur gin 

Trinkgeld von 2 - 3 Mark. Dann setzte die Musik ein, und 

der Br^utigam tanzts sine Tour wit der B^uerin und die 

Weizenbraut sit dem Bauera.

Zum SgMuss liess man das Bauernehepaar hoch i^bnn

und dann ging es welter ins n^chste Gehoft. ^nn die Kronen

*11* ^gegeben und die Trinkgeider in Emp f -ing genommen 

raen, ging Aer gauze Zug zum Gasthauae, und der Tanz ver- 
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lief in derselben Weise wie am Tage des Schurzenlaufens.

Humoristischer als der Weizenkranz verlief der Ha- 

ferkranz. Die Haferkronen warden auch vorher von den M-g- 

den des Dorfes gewunden und 1m Zuge durch das Dorf zu den 

elnzelnen Bauern getragen, Das Interessanteste vom ganzen 

Zuge war die Haferbraut. Sin Knecht verkleldete sich in 

die Gestalt der Haferbraut.

Hit grossen Mengen von Haf erahren wurde sie umwunden 

und dann auf ein Brett gelegt, das auf zwei Pfluggestellen 

ruhte. Auf dieser Art von Beforderungsmittel wurde die 

“Haf eralte® nun von 4 Mannsleuten gezogen. Pojaze, “Dok- 

toren" mlt Zylinder, Grille und Hegenschirm^ gingen 1hr 

zur Seite. In jedem Geh^ft wurde die Haferalte auf den 

Misthaufen gefahren und dort umgeschuttet. Sofort war der 

“Doktor* zur Stelle und wirtschaftete um den Patienten 

herum und hielt den Schirm an seinen Bauch; das sollte so 

anssehen, als ob er Ihm Luft einpumpen wUrde. Dann gab er 

ihm Tropf en und nahm noch Bhnliche Scherze mit ihm vor.

Dann wurde die Haberalte wieder aufgoladen, und es 

ging waiter im Zuge, denn die anderen hatten unterdessen 

die Krone abgegeben, und das Bauernehepaar butte seln 

Trinkgeld verabfolgt und getanzt. Auch auf der Strasse 

kam es manchmal vor, dass einer tUchtig mit der Peitsche 

knallte.
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Die vier Mannsleute, die als Pf erde vor das Pflug- 

gestell mit den Brettern d^riiber und der Haferbraut darauf 

bespannt waren, scheuten daraufhin naturlich, und sie 

liessen die Haberale wieder auf die Erde fallen. D^musste 

der Doktor sofort wieder Hilfe schaffen.

In den Jahren des Marxismus schliefen diese Ernte- 

feiern lamer mehr ein, And erst in der Zeit nach der na- 

tionalen Revolution konnen win wieder von einem wlrklichen 

Erntefest reden. Bel dem Festzug betelllgten sich die 

Schulkinder, die Arbeiter^,Jungb-auern* und Lehrerschaft 

und die Bauern der Dorfer Wiesenthal und Putsch.Er bew^g- 

te sich durch diese beiden Dorfer und endete auf dem Fest- 

platze des Dorfes Wiesenthal. Danach fand dort ein grosses 

Volks* und Kinderfest mit den verschiedensten Darbietun- 

gen statt, das bel alien Dorf bewohnern begeisterten An- 

klang fand. Ein Fackelzug und anschliessender Tanz been- 

deten das Dorffest.

Auch die Kirmes/rMs haute mit gutem Assen, Tanz und 

anderen Vergnugen gefelert. Der Termin fallt auf die er- 

ste Novemberh Ifte. An den Paschtischen, die in beiden 

GasthAusern aufgestellt sind, will jedes sein Glfick ver- 

suchen und mbgllchst viel Sachen fir die Aussteuer gewin- 

nen. Gefelert wind die Kirmes am Sonntag und Montag, fru- 

her war auch der dritte Tag noch zur H'lfte frei.Ebenso 
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feierte man den dritten Oster= und Pfingstfeiertag zur 

nartę.

Zum Jahrmarkt, der in der nśchsten Kreisstadt zwel- 

ma1 jahrlich stattfand, durften die Knechts und M-gde am 

Nachmittag anch hingehen. Heute gelten disse Nachmitta- 

ge nicht mehr als arbeltsfreie

Die Faschings= und Bettage am Sonntag Sexagesima 

und dem darauffolgenden Montag und Dianstag sind haute 

noch Feiertags.

Von anderen Sitten und Gebr^uchn seien noch kurz 

folgende erw Hnt: ^er beim Flegeldreschen den letzten 

Schlag machto, musste eine Flasche Schnans ausgeben.

An den beiden Osterfeiertagen spielte die,Schmago- 

ster eine grosse Rolle. Am ersten Tage verbauten die 

Mannslepte die Medels, und am zweiten Tage war es umgek 

kehrt.

Beim Johannisfeuer war die Bateiligung der Dorfju

gend immar seh^ gross. Bauernjugend und Dienstboten fan- 

den sich zusammen, um eine gemeinsame Feierstunde zu be- 

gehen.

Venn die Leute das erste Getreide mahen gingen, 

dann stockten die M-gde den Mannslauten Blumen in den 

Hut. Jeder Mher hatte whrend der ganzen Brntezeit seine 

bestimmte Abrafferin.
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9 .) Auch der Volksglaube 1st bel den Dienstboten nooh 

lebendig. So 1st z.B. der Waschtag ein Tag, mit dem Fra- 

gen uber die Zukunft verbunden sind, Venn am Waschtage 

vomittags sch^nes Wetter 1st, gilt es ftir die gross© 

Magd, d.h. sis hat ein©n*Jreuen (Br-utigam bzw. Mann), 

mittags gilt es fur die Bauersfrau und abends f ifr die klei 

ne Magd.

L^sst man iber Weihnachten Wasche auf dem Boden 

h"ngen, dann stirbt demand; lasst man sie fiber Neuja.hr 

hangen, wind man das ganze Jahr mit seiner Wasche nicht 

fertig.

Ueber den Sonntag soil keine Mistfuhre in der Grube 

steh en bleiben. Am Karfreitag soil gebuttert sein, ehe 

die Sonne aufgeht. Auch soil man am Karfreitag nicht eh er 

reden, als bis man sich mit Fliesswasser aus dem nahen 

Steiniggraben gewaschen, aber nicht abgetrocknet hat. Der 

Glaube an das Umgehen der Geister war und 1st bi manchen 

auch heute noch stark verbreitet. Man sprach von ^Graumann- 

Ian und Feuerm^nnern und fdrchtete sich, des Nachts oder 

am spaten Abend uber den Friedhof zu gehen.

Am hl. Abend sprach man dem Vieh die F higkeit zu, 

sprechen zu konnen. Damit as sich nun nicht uber seine 

Leute beklagte, gab man ihm an diesem hl. Abend ganz be- 

senders viel und gutes Putter,

Die Bedeutung der 12 hl. Nuchte von WeihnachteAbis 

zum Fest der h1. Drei Konige war der Magd auch bekannt. 
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Vor allem waran as die Tp^ume, denen mm in diesep Zeit 

besonderen Gianben geschenkt und deren Epfullung man er- 

hof ftStet’.

Sonntago^pben t bringt keinan Segen. Vorzeichen fur 

Unglaok sind u.%. wenn eine Katze fiber den leg 1'uft, wenn 

man Salz verschiittet, wenn man mit dem 1inken Bein aufsteh 

oder wenn 13 Personen am Tische essen. Ginckbringond sind 

u.a. die Begegnung mit einam Schornsteinfeger, das Pinden 

sines 4blittrlgen Kleeblatts oder das unbeabsichtigte Zer- 

schlagen von Porzellan. Ahrend sines Gewitters soil ^an 

night essen. Wer viel suppt, debt lange. Venn schOnes 

Wetter warden soil, muss alles aufgegessen warden.

10 .) Die Sangesfreudigkeit der Dienstboten 1st woh1 heu- 

te im allgemeinen ebenso gross wie frither. Bel der Arbeit, 

anf dem Heimweg und am Abend hort man manch^s Lied erklin

ger .Tells warden die in der Schule gelernten Volkslieder 

und tails mundlioh weitergegebene Lieder, Schlager und 

Gassenhauer gesungen. Der Zug zum Sentimentalen 1st eber- 

a11 erkennbar. Lieder in schwermutiger Form und mit tra- 

gischem Ausgang erfreuen sich grosser Beliebtheit. Solda- 

ten= und Liebeslleder nehmen einen grosses Platz ein, 

vereinzelt werden auch religiose Lieder gesungen. Jetzt 

warden neben den in der Schule gelernten Liedern auch fa- 

terl^ndische Lieder bevorzugt.
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11. a.) Bel cler Betrachtung der Aebensverh^ltnisse von 

Magd und Knecht mussen wir feststellan, daas ihre Lage 

verschiedene Sohwierigkeiten und Mote aufweist. In den 

letzten Jahrzehnten haben sie sich besonders zugespitzt. 

Sie wurden durch die beiderseitige Sehuld von Herrschaft 

und Dienstboten hervorgeru^en, Ihre Besserung wird eine 

wichtiga Aufgabe fur uns sein. Der Mationa1sozia1ismus 

hat den Versuch einer L^sung dieser Frage bereits in An- 

griff genommen. 

Savor wir die Aufgaben und Forderungen zur Basel- 

tigung der Problems des Lebensbereiches von Knecht und 

Magd zu losen versuchen, wollen wir die Arten, Ursachen

und Schwierigkeiten derselben herausstellen.

Zun:chst mussen wir die religios-sittliehe und kul-

turelle Not bel den b^uerlichen dionenden Gehilfen fest-

stelIon. Besonders bei^ nnlichen Dienstboten 1st die Bin

dung in Gott und an die Kirche locker und oberfl chllch. 

Das Fehlen des religiosen Baltes madht sich auf den ver- 

schiedenen Gebieten bemerkbar. Jade Bindung wind abge- 

lehnt, jeder will sein eigener Herr und Richter sein 

und will koine Autoritit anerkennen. Die Anspruehe der 

Kirchs auf die Lebensgeataltung und Formung werden nicht 

mehr anerkannt. die Gesetze derselben werden be senders 

von den m nnlichen Dienenden vielfaoh nur a1§ eine Ver- 
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pflichtung fur die Bauern und anderen sozial Besserste- 

henden angesehen. Der Dienstbote hat seine aigene Auffas- 

sung fiber seine Pflichten gegen Gott und seine, Mitmen- 

schen, d.h. er beach ftigt sich Innerlich kaum mit die- 

sen; seine Gedanken bleiben an der Oberf1 che haften.

Das religiose Leben der welblichen Dienenden weist zwar 

nicht dieselbe GleichgUltigkeit wie die des mannlichen 

auf, aber ein stetiges und tiefes Krfassen der rellgio- 

aen ^ahrheiten und Lehren 1st auch bei ihnen kaum vorhan- 

den. Die Stellung der Magd und des Knechtos zu Moral und 

Sittlichkeit beruht auch auf der eigenan und nur fur sis 

geltenden Ansicht Aber diene Dinge. Sie wissen genau, 

dasa sittliche Verfehlungen an sich unerlaubt sind, be- 

trachten aber die da fur geltenden Norman nur fdr die so- 

zial Bessergestellten/verbindlich.

Hand in Hand mit der religiOs-sittlichen Not und 

oft die Ursache derselben 1st die kulturelle und Bi1- 

dungsnot unserer b^uerlichen Knechte und M::gde. Mit 14 

Jahren verlassen diese Jugendlichen die Volksschule; vie* 

1e erfhllen nicht die Anforderungen derselben, erreichen 

nur mit Mthe die Oberklasse und treten mit geringen 

Kenntnissen und Fertigkeiten ins Leben, Vor allem 1st 

der erzieherische Einfluss der Schule noch nicht nach- 

haltig und elndrucksvoll genug gewesen. Rs war doch auch 
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bislang moistens ablich, dass der geistig Minderwert^ge 

gerade nooh gut genug war, um landwirtschaftllche Arbei- 

ten zu verrichten. Um das welters Wohl und Geschick der 

sohulentlassenen Landarbelterjugend kfimm^te man sich 

k&um- Baltics und ungefestigt stehen sie den Gefahren und 

Anfechtungen gegenuber. An den Sonntagen und den Werk- 

tagabenden wissen die jungen Lente nichts Recites mit 

sich anzufangen$ sie stehen auf der Strasse herum odor 

suchon eln Wirtshaus auf, wo oft nur derbe und vom Se- 

xuellen durchtr-nkte Witze und Ahnliches den Gespr-ehs- 

stoff bidden. Kino, Tanz und Sexua11t^t 1-st- d^s einzige* 

vomit die einzelnen ihre freie Zeit ausfullen. Mbglich- 

keiten einer gelstigen WelterbiIdung der b^uerlichen 

Dienenden sind kaum vorhanden. Andererseits fehlt ss 

aber auch an geistigem Interesse, das nach WeiterbiIdung 

strebt. Ein Beweis dafur 1st z.B. der geringe Enfold, 

der in der Portbildungsschule erreicht wurde.

Dietzl) sagt uber den Grund des geringen Erfolgęś 

in der Fortbildungsschule folgendes: "Von einer gelstig- 

seellsohen Entwicklung kann man in den ersten zwei bis 

drei Jahren nach der Schulzelt kaum etwas bemerken. Es 

1st a1s ob unter der allzu grossen Arbeltsleistung allo 

Lebensenergie filr den Kbrper ver braucht wurde, sodass 

die Kr fte der Seele unter dem zu grosses Bruck der Au- 
1.) Dietz, Das Dorf als Erziehungsgemelnde, Weimar 1931 

Seite 91. 
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3senwelt nicht washsen kónnen; die Jugendliehen in die- 

sea Alter scheinen immer mHde zu sein, es fehlt ihnen an 

Sohwung und innerer Lebendigkeit.*

Bel den weibliehen dienenden Gehilfen liegen die 

Verh'ltnisse etwas anders. Der Drang nach Weiterbildung 

in Kenntnissen und Fertigkeiten, die ihrer weibliehen 

Rigenart entspreehen, z,B. in Koohen, N^hen usw., 1st 

moistens vorhanden. Sin Bowels dafilr 1st der Erfolg der 

N-hstubenabende. Auch die erzioherische Boeinflussung 

der M^dchen schoint besser mnglioh zu sain als die der 

Arbeitsburschen.

Die sittlich-religibso und kulturelle Hot der bau- 

erlichen Gehilfen liegt einersalts in der Schuld der 

Dienenden, andererseits in der Schuld aller de^ enigen, 

die die Verantwortung fur die E^ziehung tragen.

Die Knechts und M'gde wollen sieh nicht mehr er- 

ziehen lessen und sine Autorit^tsgebundenheit nicht mehr 

anerkennen, fem schon in der Schule und im Elternhaus 

Unterordnung und Gehorsam gefehlt haben, der wird auch 

in den sn^teren Jahren jede erzieherische Beeinflussung, 

sei es von den b uerlichen Dienstherren, dem Pfarrer als 

Vertreter der Kirche oder irgendeinem anderen Glied der 

Dorfgemeinde.ablehnen. Andererseits fvhlen sich der Bau- 

er oder andere ffir das seelische Woh} der Dienenden nicht 
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Behr verantwortlioh; die Eltern der Knechte und M gde 
dam 

glauben oft, dass Rie mit Entlassen ihrer Kinder aus dem 

Elternhause auch die Sorge und die Verantwortung loswer- 

den.

Der Mangel an geistigen Bedtirfnlssen, die innere 

Hohlheit und der sittliche und religiose Tiefstand der 

Knechta und M^gde sind einige der Grundubel, die die an- 

deren schwierigen Verh^ltnisse mit sich zogen. Die man- 

gelnde Anerkennung der Autoritat und die geringe Mog- 

lichkeit der e^ziehliohen Beeinflussung musste slabauch 

zun Nachtell in^l em gosanten Verbaltan des Gesindes aus- 

wirken. Das Verantwortungsbewusstsein gegen sich selbst 

und gegen die Mitmenschen und die Anerkennung der Pflioh 

ten verminderten sich; die Einstellung zur Arbeit und di 

Stellung zur Geaeinschaft wurde anders.

Die reliaios-sittUche Mot und das Fehlen des Be- 
W

rufsstolzes beruhen zum Teil auoh auf dem in den letzten 

Jahrzehnten sich inner mehr entwickeeAndent Gegensatz 

zwischen den einzelnon Schichten der dbrfliohen Gesel1- 

schaftsordnung. Es hatte sich ein Gegensatz herausgebil- 

det zwischen den verschiedenen Besitzgróssen und zwisohe 

Besitzenden und Niohtbesitzenden. Die Bauern, Stellenbe- 

sitzer und Handworker bildetenje eine Gruppe fur sioh. 

Ganz abseils stand der Landarbeiter, der meist vdllig 
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u*bersehen wurde. Diese Zerkltiftung wirkte sich nun in 

alien im Dorfe bestehenden Gemeinschaftsformen aus. Das 

lite patriarchalische Verhaltnis, das das Gesinde mit 

seiner Herrsohaft und damit anch mit der Dorfgemeinschaft 

verband, loste sich; die Dienstboten burden zur sozial 

minderwertigsten und dem Gauern nicht ebenbrrtigen Gs- 

Bellschaftsklasse im Dorfe gestempelt. Mit dem auftauchen 

den Gef /hi des Klassenbewusstseins trennten sich Magd und 

Knecht von der Volks= und Dorf^gemeinschaft und der Ge- 

meinschaft innerhalb der b/uerlichen familie. Die Kin- 

fl%sse der partelpolitischen Zerrissenheit schufen nene 

Gegens tze und verscharften die bestehenden.

b.) l.)Das Vorhandensein der Klassenuntersehiede Musser- 

te sich zun'chst in der L^sung des patriarchalischen 

VerhSltnisses zvisahen dem Bauern und seinen dienenden 

Hi^skr/ften. Die gegenseitigen Bindungen und Verpflich- 

tungen sind abgestroift, ihr Verh^ltnis 1st ein blosses 

LohnverhUtnis gevorden. Der Arbeitnehmer leistet dem 

Arbeitgeber die yerlangten Dienste und erh^lt dafur sei- 

nen tarifm ssig festgelegten Lohn. Man versuchte, das 

b-uerliche Arbeitsve* h itnis dem des Industrie rbeiters 

anzugleichen, obwohl der landliche Arbeiter zu seiner Ar

beit viel persenlicher stehen muss und die Kinheit von 

Arbeit und buerlichem Hausha.lt nicht wegzuleugnen 1st.



- 7g -

Gs fehlt an der gegenseltigen Liebe und Achtuig zwisehen 

Bauer und Gesinde, sie etehen oft von vornherein in Op- 

positionsstellung. Bauer und B^uerin kummern slob nieht 

um das leibliche und seelische Pohl ihrer Magdę und Knock 

te; sie sehen nur darauf, dass die Arboiten zu ihrer zu- 

friedenheit verrichtet verden und betrachton sie als 

Menschan zweiter Klasse.

2 .) Au8 dieser ver -nderten Lage ergeben sich verschie- 

dene Note des b uerlichen Gesindes. Penn die Burschen und 

Hodchan mit 14 Jahren zum Bau.rn in den Dienst kommen, 

verlassen sie die Gemeinschaf tsformen, in denen sie bis- 

her standem, nie Familie des Elternhauses und die Ge— 

melnsch-ft in der Schule. Sie gehen so^mi t neuen Ver- 

h Itnissen entgegen. Fenn nun der Bauer diese seine Len

to nur alb Arbeitskr^fte betrachtet, sich seiner Sr- 

ziehungsaufgaben ihnen gegendber nicht bewusst wird,und 

vor alien die soziale #ot und Blnsaakelt dieser jungen 

Mensehen nicht versteht, dann mdssen sie in jeder Hin- 

sicht als gef^hrdet erscheinen.

So konnan wir die Klage des Kneohtes bed Jeremias 

Gotthelf in seinem Rerke "Uli, der Knecht"!) verstehen. 

wenn er zu seinem Bauera sigt:"Ja, Du hast gut krshen. 

Du hist den sahonsten Hof welt und breit, hast die Stal

le vol! schones VIeh, don Speicher vol1 Sachen, eine gu- 

HJ. Gotthelf, Uli der Knecht. Leipzig S. 36.
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te Frau, von den beaten eine, schone Kinder; Du kannst 

Dioh wohl freuen, Du heist Bochen, woran Du Freude haben 

kanast; wenn ich sie hatted es kuma mir auch kein Sinn 

ana Lumpen und auch an Anne Lisi nicht (d.h. Cn sittliche 

und sexuelle Vergehen). Aber was habe ioh? Teh bin ein 

armes B^rschli, habe keinen Menschen aug der Welt, den’s 

gut mit mir meint; der Vater 1st mir gestorben, die Mut

ter auch, und von den Schwestern sight jede f iir sich. 

Dos haben 1st mein Tell in der Velt; wende ioh krank, so 

will mich niemand haben, und st er beich, so tut man mich 

untern wie einen Hund, und kein Mensch weint mir nach. 

09 daas man unsareinen nicht totschligt, wenn win auf 

die Welt kommen." Ebenso klagt das Vrene/li, ein unehe- 

liches M dchen in derselben Erz^hlung fiber seine Verlas- 

senheit.

Man darf diese Verb Itnisse allendings nicht ver- 

allgemeinern, man findet auch noch Bauernf amilien, die 

sich mit warmer innerer Anteilnahme und Besorgnisum das 

leicliche und seelische Wohl ihrer dienenden Gehilfen 

kummern. Ihn-n echte Liebe entgegenzubringen, wird woh1 

immer schwierig bleiben. Tellig in die Familiengemein- 

schaft wird das Gesinde nirgends aufgenommen warden, 

selbst frither war das nicht der Fall. Thro Schla pragma 

und die Kuche des Bauernhauses stehen ihnen ftir den Abend 
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una den Sonntag Nachmittig zur Verf:gung. Die Schlafrau- 

me des Gesindes sind z?ar durchsohnittlioh in ^nnehmba- 

ren^Zustande, aber die Freundlichkeit und Vertraulich- 

keit in den Stuben.I:sst munches zu wunschen ubrig. Dazu 

koiamt noch die Unordent1ichkeit und die wenige Sorgfalt, 

die auf die Sauberhaltung der Raume gelegt werden. Bonn 

hierhin der ongste Mitarbelter des Bauern von aer Arbeit 
1) 

heimkehrt, dann fuhlt er sich bestimmt nicht wie zu Hauso 

Er wirft den durchn^ssten Rock herunter, zieht die schwe- 

ren Stiefeln aus, geht heraus aus diesen kahlen, finste- 

ren Linden und nimmt in der KUche des Bauern sain Abend- 

brot ein. Dana verschwindat er entweder im ^irtshaus, 

oder er macht auf dec Strasse dumma Streiohe. Oft bleibt 

dann im Wirtshaus ein grosser Tell seines Lohnes. Venn 

dann so ein Junger Arbeitsmenseh in sein Xamme^lein zu- 

ruckkehrt, dinn missen ihm unwillkO&rlioh unzufriedene 

Gedanken auftauchen. Hr findet wenig Lichtblleko in sei- 

nem Leben und schl'ft in Brbitterung ein. So freudlos 

und knit sein Schlafkimmerlein 1st, so lieblos und unzu- 

frieden geht or an seine nrbeit.

Die Frage der geringen Mogliohkeit des Selbststln- 

digmachens gehort auch mit zur sozialen Not der b'uerliol? 

Dienenden. Nicht jeder wind allerdings diese Not empfin- 

den; der grosste Tell der heiratenden Knechts und Magde 

1.) Vgl. Reinke, Der deutsche LandarWeiter, Berlin 1935. 
8.67.
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vird zufrieden sein, wena sie eine verheiratete Land- 

arbeit^rstelle bekommen. Heute sind auch diese Stellun- 

'gen schwer zu finden und damit jeder Helratsmoglichkeit 

Hindernisse in den Weg gelegt. Der vorw-rtsstrebende und 

intelligente Mensch muss es als driickend empfinden, dass 

sich Aufstiegsmbglichkeiten beruflioher und sozlaler Art 

sowohl unverheirateten a1s auch verheirateter Weise, fur 

ihn kaum bieten. Sin Knecht und eine Magd sind eben Ge- 

sinde, die den Stand des b^uerlichen Wirtschaftsgehilfen 

und der Stutza und damit den vollen Anschluss an die Fa- 

mille nicht erreichen kónnen.

In diesen sozialen Noten der b^uerlichen Die- 

nenden liegt auch ein Grund ihrer sittlich-religiósen 

MSte. Das Gefuhl der Vereinsasung, das nicht mehr Hei- 

aisehwApden in der Bauernfamllie, treibi die Kneohte und 

M’^gde zusammen unter dem Bewussts-ein der sozialen Min- 

derwertigkeit und bringt sie zur ablehnenden Stellung- 

nahme ihrer Herrschaft gegentiber. Das Geffihl des Verlas- 

:senseins 1st oft mit Urs^che, dass so manches M dchen 

sich so lelcht betoren 1sst von der *Liebe"l). Das 

einsame, verlassene Herz glaubt so lelcht dem schmei-

■chelnden lort, es braucht und will einen Freund fdr’s 

Leben und findet gar oft statt wahrer Liebe und Treue 
n^r tin en.kuplie n-^&u$ck łer LęćAe/tscAcŁf ^ (/mAcinnt ^enn 
J^^MR^

^t. WeigerT, Religiose hlbkwLe ■ Frei bur^U.S.S-f
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er verflogen 1st, umso verlassener zu sein. Das unbeding- 

to Bedurfnis nach einem verstndnisvollen Menschen bring 

das M;= dehen in die sittliehen Gefahren und treibt es zu

Verirrungen Closer Art. Bei m^nnliohen Dienetboten 1st

das Aalehńungsbednrfnis geringer, aber auch vorhanden.

Man dart a bar die Ursaohen der Loslósung von der 

buerllohen Betriebsgemelngchsft nicht nur in den ver-

schiedenen Noten de? Dienenclen suchen. D^s m^ngelnde

Pfliohtbewusstsein, die Unehrlichkeit, der geringe Fleiss

und die ganze Haltung der Dienstboten dem Bauern und sei 

ner Familie gegenilber forderten die Entfremdung.

3 .) Durch diese Entfremdung erwuchsen auch der bauer- 

lichen Betriebsl@1tung nicht unwesentliche Folgen und 

Schwierigkeiten; sin liegen in dem mangelnden Berufsin- 

teresse,der Magd und dee Knechtes, 1n Hirer Kinstellung 

zur Arbeit, in ihrer Unzuverl ssigkeit auf den ver- 

schiedenston Gebieten und der feMenden bewussten Ar- 

beitsbejahung. Gewiss wird die Arbeit als T^tsache hin- 

genommen, mit der sich jeder mehr oder weniger gem ab„ 

finden muss. Aber die landwirtschaftliche Arbeit wird 

im Vergleich zur st^dtischen als minderwertig angesehen. 

Gerade in Wiesenthal muss man lamer wieder die Fest- 

stellung maohen, dass die Kinder der kleinen Landwirte 

und Handworker fast durohweg den Wunsch haben, jeden an- 
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deren Beruf zu ergrelfen, nur nicht den landwirtschaft- 

lichen, Wer von den Eltern dieser Kinder es irgendwie 

erm^glichen kann, sio in einem Handwork oder in einem 

Bhnlichen Beruf ausbilden zu lassen, der tut das eben; 

und auch der Wunsch eines jeden strebsamen Landarbeiters 

ist es, seine Kinder nicht ais Knecht oder Magd in die 

Landwirtschaft stecken zu brauchen.

Die Griinde dieser Tatsachen 11egen in der gerin- 

gen Moglichkeit der Selbstst ndigmachung und in der min- 

derwertigen sozlalen Stellung.

Von einer Bejahung des Beruf sstandes von Knecht 
man^^

und Magd kann/infolgedessen kaum sprechen. Venn nur der- 

jenige die Stellung als Dienstbote annimmt, dem die fi- 

nanziellen Mittel und geistigen F higkeiten zur Errei- 

chung eines ander en Berufes f ehlen, und wenn mit dem 

Eintritt in den Dienstbotenstand eine soziale Wertung 

gegeben 1st, dann kann man es den Dienstboten nicht ver- 

ubeln, dass sie nicht restlos posltiv zu ihrer Arbeit 

und zu ihrem Stands stehen. Aus dieser Elnstellung herau; 

erw^chst die Unzuverl"ssigkeit 1n der Arbeitsleistung. 

Die echte Freude am Schaffen fehlt, das Gefuhl, als ob 

man es fur sein eigenes Wohl und Besitztum t&te. Der 

Arbeitnehmer arbeltet fur seinen Lohn und nicht fur das 

Wohl des Bauern und seiner Kamille, Der Bauer muss in- 
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folgedessen immer dahintep sein, dass die Lente etwas 

tun, und mussuber Disziplinlosigkeit und mangelnden Ge- 

horsa# Wklagen.

Die Unzuverlissigkelt in der Arbeitsloistung und 

das mang Ind; Beruf sinteresse beruhen auch zum grossen 

Tell in dem wenigen Verstandnis fur die Binge. Knecht 

und Magd kann jeder warden, und er bedarf kelner beruf- 

lichen Schulung und Vorbereitung* Die Dienenden sind 

von dem Wert ihrer Arbeitsleistung und ihrer Bedeutung 

fur das Volksganze nicht uberzeugt, und der organische 

Zusammenhang des gesamten landwirtschaftlichen Betriebes 

ist ihnen nicht bewusst.

Der Beruf des Welkers 1st unter den Dienstboten- 

beruf en der einzige, der eine mehrjahrige Ausbi 1dung 

verlangt. Beim Melker kann man infolgedessen ein Verstand* 
1 

nis fur seine Arbeit und eine gewisse Berufsbejahung fest- 

stollen.

Neben der Unzuverl^ssigkeit der Magd und des Knech- 

tes 1st auch noch die Un ehrlichkeit, die dem Bauern Nach- 

toile bringt.

Die unpersbnliche Stellung zur Dienstherrschaft 

und die wenig vorbildliche Haltung des Gesindes ist auch 

oft fur die kleineren Bauernkinder zum Nachteil. Sie Las

sen sich von dem Beisplel und den Reden der Knechts und 
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M^gde in solilechten Sinne beeinflussen*

e.) Sine andere Folgo der sozialen Aufspaltung in die 

einzelnen Klassen 1st die Loslosung des Gesindes von der 

Dorf= und Volksgemeinschaft. ^8 gibt kania eln Mittel, 

einiaal alle Dorfbewohner zu einer Gemeinschaft zusammen- 

zubringen. Die Folgen der partelpolitischen Zerrissen- 

heit sind noch nicht restlos beseitigt, Das geistige 

Niveau des Dorfes sank, es hatte niemand Sinn fur die 

kulturelle Hebung desselben.

Die Ur sac header Zersetzung innerhalb der Gemein- 

schaft des Dorfes und der Betonung der Klassengegensatze 

liegen haupts^chlich in dem st dtischen Einfluss, der 

in das Dorf drang und ihm seine Kigensetzlichkeit und 

Traditionsgebundenheit nahm,

Noch um 1800 war das dentsche Volk in der Hauptsa- 

che eln Ackerbau^treibendesl). Die wirtsohaftende Bauern- 

familieund Ordnung innerhalb des Dories galten als die 

allgemein verbindliche Lebensform. Das ganze Leben des 

Bauern bildete eine Einheit. und diese Einheit kam anoh 

in dem engsten mensehlichen Bereich, in der bauerlichen 

Familie, zum Ausdruck. Die Familie war der Inbegriff des 

bRuerliehen Wesens und seiner Art und stellte keinen 

Ausschnitt seines Lebens, keine Ordnung neben anderen 

dar, Charakteristische Zuge der b^uerliehen Familie wa- 

1) vgl. Ihsan, bas Landvolk. Hamburg 1933. S. 5. ff. 
1
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ren die vnterliche Gewalt und die herrische Ordnung. 

Letztere kam am deutlichsten 1n dem Verh^ltnis des Bau-• 

ern zum Gesinde zum Ausdruck. Elne andere wesentliche 

Eigenart dieser Familie war ihre Totalit t, die eine 

Einheit von Arbeit und Hausgemeinschaft d^rstent^

Burch die Entwicklung der Industrie vollzog sich 

eine landlung im sozlologischen Aufbau des deutschen Vol- 

kes. Die Industrie entwickelte ihre Macht, die Land- 

bevolkerung wurde beiseite grdrangt. Andererseits gingen 

von der industriellen Entwicklung auf die 1ndlichen Ver- 

haltnisse sohadllche Einwirkungen aus. Sie schufen die 

oben geschilderten Zust nde mit ihren kulturellen und 

sittlichen Moten und dem mangelnden Gemeinschaftsbewusst- 

sein.
^erset^iiea

Die liberal on und ^s^^dri ehon Einflusse wirkten 

sich also einerseits auf die Verhhltnisse 1m Dorfe selbst 

aus, andererseits hatte die Entwicklung der Industrie 

die Landflucht zur Folge, die haute noch im Dorfe spilr- 

bar 1st. Die Griinde und Ursachen der Landflucht sind 

wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Art.

Solange die Abwanderung nines Telles der Landbe- 

volkerung in normalen Verh^ltnissen bleibt, 1st sie durch- 

aus berechtigt; denn das Land 1st ja dazu berufen, alien 
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Volksklassen und Berufsst^nden Nachschub und neue Kraf- 

te zu liefera und so der Jungbrunnen. der Volkskraft zu 

sein.1) Dem Linde musses uber geniigend t^chtige Krafte 

fur die Brflillung seiner fur das Volksganze so wertvol- 

les Aufgaben erhalien bleiben.

III. a) Die Lbsung der Problems des Lebensbereiches von 

Knecht und Magd stellt an sie selbst, die Betriebslei- 

tung und alls Glieder des Dories und Volkes grosse Auf- 

gaben.

Knecht und Magd sollen zur sittlich-religibsen 

*e^sonlichkelt erzogen warden, well das die Voraus- 

setzung fur das Aufgehen in die Gemeinschaft 1st. Ihnen 

soil die Mngliohkeit gegeben werden, slab geistig, sitt- 

lich und three Gefuhlsanlage nach zu vervolIkommnen. Bir 

wollen unsere b-uerIlche Betriebsgefolgsahtft turn Ihrer 

sittlioh-religibsen Wot befreien und sie zu echter Be- 

ruf sA und Standengesinnung fuhren. Sin fester Bille muss 

iX^ihnen gross verden gegen all^s sittlich Erniedrigen- 

def2). Auch dor Dienends soil durch Selbstzucht und 5^ 

Selbstbeherrschung Herr werden uber das Tierische in 

ihm, gegen alle slttlichen Versuchungen ankampfen und 

durch den Sieg fiber sie zum sittlichen Charakter warden, 

1) vgl. feigerty Das Dorf entlang. Freiburg 1923.8.102

2) vgl. Weigert, Die Volksbildung auf dem Lande.
%.Gladbach 1922. 8.15.ff.
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Bine Hilfs, j a wohl die Voraussetzung fur das Erlangen 

der sittlichon Festigkeit1st die Hinfuhrung des Dienen- 

den zur volkommenen Bejahung des Christentums. Er muss 

die Gesetze der Kirche auch fUr sich als fur verbindlich 

betrachten, sie geben ihm Normen fur sein sittliches Ver 

halten und fur die Gestaltung seines eigenen inneren Le-

bens. Wer dann eine inner© Selbst^ndigkeit und sine teste

Łebens= und Weltanschauung gewonnen hat, der wird sich 

auch a1s dienendes Glied in das Volksganze einordnen.

Kr wird seine Verpflichtungen gegenuber seinen Mitmensch 

und ihren verschieden en Gemeinschaftsformen anerkennen

und %ird ein positives Glied der Volksgemeinschaft warden

Er wird die felt, in der er lebt, veratehen, sick in 

spinem Leben zurechtfinden und auch die rechte Einstel-

lung zu seinem Beruf und Stand gewinnan. Der bauerliche 

Dienende muss seine Arbeit Innerlich ertassel und Freuda 

an ihr haben. Die VorzUge seines Standee und seiner Ar-

belt sollen Ihm wieder bewusst werden. Er soil die Arbeit

nicht mech^nisch und ohne innere Anteiln^hme und Verst- 

nis verrichtea. Der Wert der Bedeutung der Landarfreit

fiir das Volksganze und uberhaupt der Begriff des Arbeits- 

idels muss ihm klargelegt warden. Diese innere Bajahung 

der Landarbait erfordert aber eine gewisse fachliche Aus- 

bildung, eine Vermehrung der Kenntnisse 1m landwirtschaft 
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lichen Betrieben. 3s soil nicht geniigen* dans der Dienst 

bote hinter den Pf erden hergehen kann und die ihm aufge- 

tragene Arbeit verst-ndnislos verrichtet. Die Kneohte 

sollen nicht nur das Vieh futtern, eggen, pfliigen, ma- 

hen usw. Sie sollen Elnblick in den ekonomischen Zusam- 

menhang und in die Rentabilit"t und Zweoknassigkeit des 

Betriebes bekommen. Das Interesse der Dienstboten an e1- 

ner rationales Bewirtschaftung des Hofes soil gewecht 

warden, Auf diese Art und Weise wird der Berufsstolz 

gefhrdert warden und der Unterschied zwischen Land= und 

Stadtarbeit klan hervortreten. Wenn die Arbeit mit dem 

rechten inneren Verst^ndnis gesGhi&ht, wird 810 auch auf 

Geist und Seele einen guten Einfluss ausMben. Die Natur 

mit allem Heiohtum ihrer Formen und ^rzeugnisse wird 

dem dienenden Menschen zuganglieh und vertraut, er debt 

mit ihr a1s ein Tell ihrer selbst. Die Gesetze der Na

tur milsson ihm bekannt werden, da durch die Landarbeit 

eine enge Verbund enheit mit der N^tur gegeben 1st. Sr 

wird so sein Leben, die Welt, die ihn umgibt, verstehen. 

^von 'a er "Be deuTung, den Aufgaben, Pfliohten und Heohten 

seines Standee bekomnien* Die Knechts und M-gde bi Iden 

neben der b^uerlioh en Familie einen wichtigen Faktor in 

der Srzeugungssohlacht 1), Sin grosser Tail unseres

1) vgl.Reinke, Der deutsohe Landarbeiter. Berlin 1935 
S.55
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Volksvermogens geht durch die H^nde der b^uerlichen Ge- 

hilfen. Die Pflege des Viehes, der Milch usw. erfordert 

ein hohes Kónnen und Wissen und grosse Verantwortung 

gegeniiber der Vol^gesundheit. Auch aus diesen Grunden 

ergibt sich die Notwendigkeit der beruflichen Schulung. 

Bel den welblichen Dienenden d^r^neben ihrer land- 

wirtschaftlichen wntfaltung ihrep wesensgemassen und fra 

lichen Bigenachaften u. Fahigkeiten nicht vernachlassigt 

werden. Sie railssen fur ihren kunftigen Beruf als Gattin, 

Mutter und Hausfrau vorbereitet werden.

Bin weiteres Mittel zur grosseren Arbeitsfreudig- 

kelt von Knecht und Magd w'-re auch eine Ta#ie^e=Lohnung, 

wie sie beim Melker ublich 1st. Ausser seinem festen 

Grundlohn steigert sich sein Verdienst mit der Milch- 

leistung bzw. Kalberauf zucht usw. Eine solche Entlohnung 

wiirde inch fiir den Arbeitgeber zu ermngliohen sein, denn 

die Mehrausgabe fur den Tantieme»Anteil steigt nur mit 

dem stelgenden Gutsertrage* Man kann nicht einfach die 

Lohne des bauerliohen Gesindes theoretisoh fur alle Orte 

und Betriebe festsetzen und sie denen der Industrie^rbei 

ter gleichzusetzen versuchen.1). Die versehiedenen Boden 

verh^ltnlsse, Marktverh£1tn1sse, klimatischen und Ver- 

kehrsverh^ltnisse bedingen schon eine Unterscheidung 

vgl. Reinke, Der deutsehe Landarbeiter. Berlin 1935. 
8,46.
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zwlschen den einzelnen Hofen und D6rfern. Diese Verschie- 

denheiten bestimmem eine verschiedene Ernto, verschie- 

dene Gelderloso und auch verschiedene Lohne. Anders 

stehteę um die Lohngestaltung in den industriellen Betrie- 

ben. Man kann 1bera11 gleiche Fabriken erriohten, gleichg 

Maschinen darin aufstellen und an diesea Maschinen die 

Arbeiter so anlernen, dass sie in Jeder Minute die glei- 

chen Handgriff @ machon und infolgedessen die gleichen 

Erzeugungsmengen oder Ernten herstellen. Unter diesen 

Umstanden kann man iberall die gleichen Lohne zahlen 

und sogar schon vorher den Wert des Ertrages ausreohnen 

und danach die Hohe der Lohne bestimmen. Der Bauer aber 

kann nie den bestiminton Betrag seiner Ernte vorherbestim-- 

mon. Krankheiten im Viehbestand, ein Hagelschlag uber 

die blihenden oder reifenden Felder, Dangerioden, Nacht- 

froste usw. konnen die gauze Ernte in Frage stollen und 

viele Arbeitsleistungon umsonst machen. Trotzdem muss 

der Bauer immer wieder von neuem saen, ohne zu wissen, 

ob nach der Saat eine befriedigende Ernte folgt. Z^ar 

versucht der Staat lurch Steuern und Abgaben zwischen 

den Bauern a^f gutem und den Bauern auf schlechtea Boden 

elnen Ausgloich zu schaffan; grunds-tzlich kann er aber 

an dieser Verschiedenheit niehts indern. Jene Bauern und 

Landarbeitor, die in solchen armen Gegenden schwer um 
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ihre Existenz ringen, milssen sich darftm mit elncm viel 

bescheideneren Leben begnugen und fur ihr Volkstum man- 

ches Opfer bringen.Auch aus dieser Sinsicht heraus muss 

man zu der Lohnfrage des bauerlichen Gesindes Stellung 

nehmen. So wie der b^uerliche Dienende bedsit sein muss, 

die Folgen einer schlechten Ernte mitzutragen, so muss 

auch der BetriebsfUhrer bereit sein, seined Arbeitska- 

meraden und Gefolgsmann an einer guten Ernte teilnehmen 

zu lassen. *Darin liegt der wirkliche Wert und sittliche 

Inhalt einer wahren Note, Brot= und Sch1cksa1sgemein» 

schaft. Aus dieser Verbundenheit in Saat und Ernte, in 

schlechten und guten Zeiten^muss sich oine^rbeits= und 

Kampfgemeinschaft der Pflichterf^llung entwiokeln, die 

aus unseren BauernhOfen nationalsozialistische B^llwer- 

ke und Festungen macht. "1).

Bin weiteres Mittel zur Forderung des Ansehens 

der Landarbeit und Ibrer Bejahung von Seiten des Knecht# 

und der Magd 1st die Veberwindung der innerlichen Ent- 

wurzelung und neue Verwurzelung mit der heimatlichen Er- 

de.2) Zunachst milssen die Heiratsaussichten der 1'nd-- 

lichen Arbeltskr^fte gebessert werden. Sie durfen nicht 

mehr das Bewusstsein haben, wohl als Knecht oder Magd 

1) Reinke, Der deutsche Landarbeiter. Berlinl935» S. 49 

P) vgl. Die Landflucht und ihre Bek-mpfung. Berlin 1929 
8.71.



aine Stelle zu linden, aber spater als Ehepaar das Los 

der Arbeitslosen zu tellen. Der deutsche Mensch strebt 

nach Familienbildung und Sesshaftigkelt. Es muss ihm da- 

rum die Mdglichkeit dazu gegeben werden.Ftir die Vor- 

wartsstrebenden Knechte und M^gde miisste die Aussicht 

bestehen, spater siniał ein gewlsses Mass von Selb^- 

stindigkeit zu gewinnen, sei os durch den Besitz eines 

Eigenheimes oder einer kleinen Siedlung.

Mit der Achtung der Landarbeit und des Standee 

der dienenden baue^lichen Gehilfen sollen auch die alter 

Bezeichnungen Knecht und Magd wieder zu Ehren kommen.

Der Nationalsozialismus gibt mit der Rickkehr zum 

deutschen Bauern und dem Nissen us seine Notwendigkeit 

und Unersetzlichkeit auch dem Knecht und der Magd die 

Anerkennung und Achtung ihres Standes und ihrer Arbeit 

wieder.

b) Wir wollen in Knecht und Saga nicht mehr nur Ar- 

beitskr^f te des Baue* n sehen; win wollen aus ihnen mehr 

als blosse Landarbeiter machen, die man den Industrie- 

arbeitern gegendberstellt. Das reine Dienstboten= und 

Arbeitsvertragsverh'Itnis soil schwinden, Knecht und 

Magd sollen wieder Gehilfen 1m bauerlichen Wirtschafts- 

leben warden. Die sozialen Note und GegensAtze sollen 

u^erbrnckt werden, Knecht und Magd milssen wieder in die 
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Hansa unci Hofgemeinschaft zuruckfinden; erforderlich 1st 

d^u eine beiderseitige Besinnung und ein Entgegenkommen 

von Bauern und seinen Gehilfen, vom Betriebsherrn und 

seiner Gefolgschaft. Magd und Knecht sollen nicht mehr 

nur in reinen Arbeltsvertragsverh^ltnis zum Bauern ste- 

hen. Der Betriebsherr und seine Gefolgschaft sollen in 

personliche Bindungen und Verpflichtungen zueiander tre- 

ten. Der Bauer und seine Familie sollen mit verantwort- 

lich sein fur das private Leben ih^er dienenden Hilfs-- A< 

kr fte, sie sollen helfen, sie zu sittlich-religiOser 

Hbhe, zu einer hohen Berufseinstellung und zur national- 

sozialistischen Haltung zu erziehen. Die sozlalen Gegen- 

s^tze warden nicht vSllig beseitigt verden konnen, aber 

das Dienen darf nicht a1s eine Last empfunden warden, 

sondern der Dienende muss es a1s seine von Gott gegebene 

Pflicht und Aufgabe betrachten.

Die folgende Auffassung vom Dienen, vie sie ein 

Bauer seinem Knechte bel J • Gotthelfl) darzulegen ver- 

sucht, mitsste in das Herz eines jeden buerlichen Gehil- 

fen dringen und es erftillen, dann wurde das Verhaltnis 

des Betriebsherrn zu seiner Gefolgschaft ein Innigeres 

warden.und die Dienenden warden ihre Stellung mehr be- 

jahen,

1) vgl. Gotthelf, Uli der Knecht. Leipzig. 8.37.



Die Dienstboten so 11en das Dienen nicht als ein 

Unglilok betrachten und Ihre Herrsch ft als ihre Unter- 

driicker und Feinde ansehen. Das Dienen 1st in folgender 

Seise aufzufassen: Alls Menschen empfangen von Gott zwe^ 

grosse Kapitale, Kr^fte und Zeit. Jader muss mbgllchst 

versuchen, sie gut anzuwenden. Hun hat maneber nichts, 

woran er seine Kr^fte fiben und seine Zeit n^tzlich ver- 

wenden kann; er verleiht sie daher beide um einen bestimm- 

ten Lohn einea anderen, der zuviel Arbeit, aber zu wenig 

Zeit und Kr^fte hat. Das nennt man dienen. Venn die Die- 

nenden versuohen, so wenig vie mftglich zu tun, dann ent- 

ziehen sie ihrem Herrn einen Tell der Zeit, die sie ihm 

verliehen habm.

Die Folgen dieser Untreue an der Herrsohaft wirken 

sioh anoh am Dienenden selbst aus. Jede Ausubung sehafft 

eine Gewohnheit, die man nicht mehr loswerden kann. Venn 

eine Magd oder ein Knecht jahrelang so wenig vie mOglioh 

tun und ohne Sorgfalt und VerantwortungsgefOhl an ihre 

Arbeit herangehen, dann bleibt diese?ble Gewohnheit, 

diese Tr ghelt, Unzuverlassigkeit und Unzufriedenheit 

so an ihnen haften, dass sie sie nie mehr loswerden kbn- 

nen.

Knecht und Magd sollen ihr Dienen also al s eine 

Lehrzelt und den Lehrherrn a1s eine Wohltat Gottes auf- 
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fassen. In dem Masse, in dem sie ihrer Herrschaft tren 

sind; sind si ^ es auch an sich selbst, und wie der Lehr- 

herr Kutzen von ihnen hat, so ziehen sis selbst inch 

Nutzen aus ihrem Fleisse. Venn ein Dienstbote immer tren

er und geschickter arbeitet, dann let das sein alleini- 

ges Bigentum, das ih® niemand nehmen kann. Er erwirbt 

sich dadurch einen guten Hamen und die Zuneigung der 

M-nschen. Pflichtelfer und Zuverlssigkeit, Einwandsfrei- 

heit in sittlicher und moral1sober Beziehung und die 

Achtung auf die Ehre des Kamens helfen die Ann herung 

zwischen dem Betriebsherrn und seiner Gefolgschaft f^r- 

dern. Die bauerlichen Dienenden sollen jeden Umgang mit 

schlechten Menschen meiden, ihre ublen Gewohnheiten auf- 

geben und wieder Freude an echten und nathrlichen Dingen 

haben.

Zur Forderung der Ruckgliederung von Knecht und 

Magd in die Haus= und Hofgemeinschaft der Bauerhfamilie 

bed^rf es auch von Seitan der letzteren einer Erfdllung 

von wichtigen Aufgaben und Pflichten.

Kameradsohaftlichkeit, Verantwortungsgefihl und 

Fursorge adssen win von der Betriebsleitung verlangen. 

Ihre Pflichten mussen aus dem Innern der einzelnen he- 

rauswachsen und darfen nicht nur rechtliche sein. “Das 

Recht springt dann erst ein, wenn sich das Unzureichen- 
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de aller anderen Pflichtangebote, der Religion und Moral, 

der Vernunft und Sitte, mit einiger Sicherheit erkennen 

lusst."l)
y

Zun^chst museen die wirtschaftlichen und sozlalon 

Verb-Itnisso gebessert werden, soweit sie verbesserungs- 

beOrftig sind. Die Schlafr ume der Magde und Knechte 

sollen eine gewis.ee Wohnllchkelt und Gemutlichkeit auf- 

weison. Der Baum atisste im Winter heizbar sein, wenn der 

Aufentha.lt an den Abenden und Sonntagnachmittagen in der 

KUche nicht moglich 1st. Dem Bedurfnis des einmal Alleln- 

seinwollens muss Rechnung getragen warden. Andererseits 

1st es die Aufgabe und Pflicht der bauerlichen Families. 

Rich des armen, verlassenen "Dienstboten" anzunehmen. Er 

soil im Bauernhause eine zweite Himat finden, und dio- 

se zweite Helmut soil dem Jugendlichen das Gefihl der 

Einsamkeit loswerden helfen, ihn vor Gefahren alien Art 

schutzen und zu sittlicher Hbhe und Reife fuhren. Eine 

Beeinflussung und Erziehung 1n dieser Richtung wind den 

Dienenden zu einer rechten Berufsauffassung und Einstel- 

lung zum Dienen fuhren. Die b uerliche Familie soil nicht 

minderwertig auf ihre dienenden Hllfskr fte herabblicken. 

sie soil sie zu sich hinauff^hren. "Sir mussen jeden un- 

serer jungen Menschen nit der unendlichen Gilte des Vaters 

1) vgl. Hedemann, Die FUrsorge des Gutsherrn fur sein 
Gesinde. Breslau 1905. 3.168. 
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zu^der Hbhe herauf zufuhren versuohen, auf der wir selber 

stehen. “I)

Das Haurtgewicht dor erzieherischen Veranwortung 

11sgt in den Harden des Bauern und der BHuerin. Ibnen 

stebt ein wesent11oher Teil der Aufgabe zur Erziehung 

zur slttlioh-religibsen Personlichkeit und zum Berufs- 

stand zu.

Justus Moser gibt uns in seinen "Patrlotlschen 

Phantaslen"2) in der Rede eines Bauern ein gates Vorbild 

fur das Verhalten des Betriebsherrn gegen das Gesinde. 

Er fordert das gemeinsame Verbringen der Abends, well 

die erzieherisohen ferte derselben unersetzbar sind, 

und die Achtung des Mensohen im Dienenden. Durch diese 

Achtung wird den Dienstboten eine Warde verliehen, die 

sie auch im Verborgenen zur Rechtsobaffenhelt leltet. 

"Wenn sie des Abends zu uns in die Stube gelassen warden, 

haben sie Gelegenheit, manohe gute Lehre 1m Vertrauen 

zu horen, welche sich nicht so gut in 1hr Herz pragen 

wurde, wenn ich sie ibnen als Herr im Vorfibergehen mit 

siner ernsth after Miene sage. Durch unser Betragen gegen 

sie sind sie versichert, dass wir e8 wohl mit ibnen mei- 

nen, und sie milssten sehr unempfindliche Gesoh^pfe sein,

1) Jugendpflege. Jena 1912. 8.5.

2) Justus Mbser, Patriotische Ph^ntasien. Berlin. 8.43. 
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wena sie Rich nicht dmuch besserten. lob b?be zugleich 

Geleganheit, ohne von seiner Arbeit aufzustehen und seine 

Zelt zu verlieren, von ihnen Rechenschaft wagon ihrer 

Tagesarbeit zu verlfl^en, m ihnen Vorschriften auf den 

kunftigen Morgen zu geben. Heine Kinder hóren zugleich, 

wie der Haushalt gefuhrt und jedes Ding in demselben an- 

gegriffen warden muss. Sie lernen gute Herren und Frauen 

zu warden. Sie gew^hnen sich zu der notwendigenkchtaam- 

kelt auf Kleinigkelten, und ihr Herz erweitert sichlbei- 

zelten zu den chrlstlichen Pfllchten im niedrigen Leben, 

wozu sich andre sonst mehr aus Stolz als aus Religion 

herablassen. Ordentlicherweise aber lasse ich meine Kin

der mit dem Gesinde nicht llein. Venn ee aber von un- 

gefohr geschleht, so habe ich weniger zu fnrchten ols 

andere, deren Kinder mit einem verachteten Gesinde ver- 

stohlene Zusammenkunfte halten.H1)

Die Bauernfamllie muss ein Vorbild fur die Knech- 

te und Magde sein, sowohl in ihrem Leben in sich und un- 

tereiander^als auch in Ihrem Verbalten gegenpie. Venn 

sie die Pflloht hat, allos in ihren Kr ften stohende zu 

tun, was das sittliche und religiose BeWusstsein der Jie- 

nenden kr::ftigen und lantern soil, dann muss sie von der 

entscheidenden Virkung des eigenen Beispiels fiberzeugt 

sein. Das setzt natlrlich erst sine Selbstbesinnung der 

1) Justus Moser, Patriotische Phantasien. Berlin S. 43. 
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buerliehen Familie voraus. Sie muss wirklich in sitt- 

lich-religibser Beziehung vorbildlich seln, die Li^be 

zur Scholia und zum Volke und die Verwurzelung mit der 

Heimat muss bei ihnen zun^chst wieder Uberall bewusst 

vorhanden seln, Das Baue^ntum muss erst selbst wieder/ 

restlos in sieh gefestigt seln, dann wird es auch seine 

dienenden Gohilfen in der rechten Weise beeinflussen und 

erziehen.Dle Families, in denen Zank und Streit herrscht, 

in denen keine Achtung vor Religion herrscht und Ver- 

stósse gegen die Sittlichkeit vorkommen, konnen auch 

auf die Dienstboten keinen innerlich veredelnden Einfluss 

ausuben,

Heben der ersi ^lichen Aufgabe gehórt auch die be= 

rufliche Unterweisung der Dienenden zu den Pfliohten der 

bauerlichen Betriebsleitung.

Die Knechte und Magde mil seen darliber hinaus fur 

ihr gesamtes sp teres Leben im Banernhause die ent- 

scheldende Beeinflussung erhalten, um ihren elgenen 

Hausstand danach aufbauen zu konnen. Dieser Gesichtspunkt 

muss der Dienstherrschaft immer bewusst bleiben, Beldo 

Ziele stehen in keinem pri^ipiellen Gegenstz zueinan- 

der. "Das Famillenleben der hbheren Stands wird weniger 

besch'digt, wenn dieselben mangelhaftes Gesinde haben, 

als das Famillenleben der sogenannten arbeitenden Klas- 
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sen leidet, wenn die extern in ihrer Jugend nicht an- 

geleitet worden aind, Ihren Pflichten ala Vater und 

Hitter in einer dem Wohl ihrer Angeh^rigen entsprechen— 

den Weise nachzukommen. Wenn ea mit der Lage unserer 

Dienstboten, wenn ea uberhaupt mit unseren sozialen Zu- 

standen wirklich bosser werden^oll, so 1st vor alien 

Dingen notig, dass die duroh geistigea und materielles 

Vermogen her vorragenden Glieder des Volkes sich ihrer 

Pflichten gegenfiber den minder begunstigten HitbUrgern 

mehr bewusst warden. “1)

Ohne Opf er an Zelt, Bequemlichkelt und materiellen 

Mitteln wird die Erfhllung dieser Pflichten aber nicht 

moglich sain. Die Dienstherrschaft muss ihren Egoismus, 

der nur auf die Erreichung der eigenen wirtschaftlichen 

Vorteile bedacht 1st, zurnckstellen.

Der bildende und erzieherische Einflusa, welchen 

die Dienstherrschaften auf das desinde auszuuben beru- 

fen sind, kann nur dann die erwonschte Wirkung hervor- 

bringen, wenn ein personliches Vertrauensverhaltnis zwi- 

schen beiden besteht.2) Die dienenden Hilfskrafte des 

Bauera sind Arbeits^ und Hausgenossen der b-uerlichen 

Familie. Beide Telle kommen dauernd miteinander in Be- 

von der GoltzV sozlale Bedeutung des Gesindewesens. 
Danzig 1873. S.38/39.

2) vgl. v.d.Goltz, Die sozlale Bedeutung des Gesindewe- 
sens. D^nzigl873. 8.41.
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rahrung^und die gegenseitigen Beziehungen sind so nahe, 

dass der Mangel an Vertrauen sich sofort al 8 Misstrauen 

fahibar machen muss. Rs 1st eine unbedingte Forderung 

an die Betriebsleitung, ihren Arbeitskraften Zutrauen 

entgegenzubringen und sich das Vertrauen derselben zu 

erwerben.Es 1st naturlich schwer, einen Mitmenschen so

fort fur zuverlasslg, ehrlich und aufrichtig zu erklaren. 

Sin solches Mass von gutrauen kann erst ein erprobter 

Freund oder Diener fordern. Aber die Betriebsleitung 

darf nicht von vornj erein ihren Kneehten und Magden mit 

offenem Misstrauen entgegentreten und nicht an der Treue 

und Redlichkeit derselben zweifeln, wenn keine Beweise 

dazu da sind. Ein solches Verhalten muss zu einer sofor- 

tigen feindseligen Stellung von Seiten des Dienenden 

f#hren. Damit werden aber jedem erzieherischen Einfluss 

von Seiten der b'-uerlichen Dienstherrschaft grosse 

Schwierigkeiten in den Veg gelegt, ja, er wird beinahe 

unmoglich gemacht. “Das Bewusstsein, von dem Brotherrn 

mit Misstrauen angesehen zu werden, hat noch seiten

- jemand von einer Unredlichkeit zurackgehalten, wohl aber 

1st mancher fraher wenig gewissenhafte Mensch dadurch 

gebessert worden, dass man ihn wie einen ehrlichen Men- 

schen behandelte.*l)

v.d.Goltz, Die sozlale Bedeutung des Gesindewesens. 
Danzig 1873. 5.41.
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Ueber den Grad des Vertrauens, den die Betriebslei- 

tung ihrer Gefolgschaft entgegenbringen soil, kann man 

keine bestimmte Norm festsetgen. Es kommt dabel immer 

auf die personllche Haltung und Einstellung des Einzel- 

nen an. Bas Vertrauen steigert slob mit der Lange der 

Dienstdauer. Der alters Dienstbote kann mehr Vertrauen 

beanspruchen als der jUngere, well er sich in der Lange 

der Dienstjahre erprobt hat. Der Bauer und seine Fami

lie mussen ihren Gehilfen immer zeigen, dass sis es gut 

mit Ihnen meinen und auf ihr korperliches und seelisches 

Wohl bedacht sind. Die b'uerliohe Betriebsleitung muss 

in ihrem personlichen Verhalten gegen ihre Knechta und 

Magde von der Anschauung ausgehen, das sie es mit Men- 

schen zu tun hat, welche ebenso wie alls anderen Tugen- 

den und Fehler besitzen und fur Liebe und Hass empf^ng- 

lich sind. Auch der geistig ungebildete Mensch hat ein 

Gefuhl dafur, ob sein Brotherr ihn ale Mensch achtet. 

Aus dieser Einsicht heraus muss die buerliche Dienst- 

herrschaft in vorsichtiger und unaufdringlicher Weise 

an die Betreuung ihrer Knechte und Magde herangehen. Bin 

geringer Erfolg der Beeinflussung durfte dann zu erwar- 

ten sein, besonders bet den weiblichen Dienenden. Sie 

warden in Fragen der personlichen Lebensgestaltung, z.B. 

uber die Verwendung des Lohnes, die Wahl des Umgangs 
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usw^ sich dock bin und wieder an den Gauern Oder die 

Bauerin wenden.

Die Gemeinsohaftsverbundenheit zwischen der Be- 

triebsleitung und three Gefolgsohaft muss sowohl bet 

der Arbeit ala aueh in der Freizeit zum Ausdruck kommen. 

Bs is I Ja das Wartvoile an der Arbeit, daas ale gemein- 

3am von alien Haus* und Hofgenossen verrichtet wird und 

somit eine gewisae Kameradsch a ftlichkeit von Seiten der 

Bauernfamllie erfordert. NatOrliah darf das Gefuhl der 

Autorit-t und Aohtung dem Gauern gegenuber nicht unter-- 

graben warden; andererseits dart das Herrschaft^bewusst- 

8din des Betriebsherrn nicht iberspitzt werden. Bine 

liebevolle und humane Behandlung der Dienenden wird dem 

Bauern jedoch Immer die notige Achtung, Anerkennung und 

Autoritat entgegenbringen. Die Frage des Respektes und 

des Vertrauens in jeder Betriebsgemeinschaft 1st und 

bleibt eine Frage der rersonlichen Haltung, Die land- 

wlrtsoha£tliohe Arbeit let ein wichtiges Dittel, um die 

Gemeinschaft zwischen der Bau Antamilib und ihren Kneoh- 

ten und Magden /*Durch das gemeinsame Interesse n der 

Arbeit und die rersonllche Stellungnahme dazu^ wird 

schon ein Band geknhpft, das iber eln blosses Arbeits- 

vertragsverh1tnis zwischon Bauer und Gesinde hinaus- 

gehen muss, Was kbnnen nun die einzelnen Famllienmitglie- 
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der tun, um ein kumeradschaf tliohes und gemeinschafts- 

forderndes Verhultnis zu schuffen? Kameradschaftlichkelt 

entsteht nur dort, wo das Eintreten furelnander eine 

Selbstverst:ndlichkeit 1st.1),Die Familie des Bauern 

soil den Knechten und Higden nicht immer die schwerste 

und schmutzigsta Arbeit zuschieben, sondern selbst auch 

tatkraftig zuspringen, wenn irgend etwas Schweres zu tun 

und Hilfe notig 1st. Vor allem aber besteht die Kamerad- 

schaftlichkelt darin, dues man Leid und Freud mit seinen 

Arbeitskameraden und ^kameradinnen teilt und sichumein- 

ander bemdht. Es erwaohsen besonders den mitarbeitenden 

Bauernkindern wichtige Aufgaben daraus, um eine solche 

Kameradschaft fordern zu helfen. Das Losungswort “Ich 

fur Dich, Du fiir mich“ sollen sie beherzigen; sie sind 

t::glich mit den Dienstboten durch die gemeinsume Albeit 

verbunden und konnen so ein Bindeglied zwischen der Be- 

triebsleitung und ihrer Gefolgsohaft herstellen. Die 

Grundlage einer grossen Gemeinsamkeit 1st im gemeinsamen 

Schaffen an der Scholle gegeben. Die Arbeit als Mittel 

zur Forderung der Gemeinschaft zwischen den arbeitenden 

HilfskrAften und den elgentlichen Gliedern der Bauern- 

familie muss noch gefestigt und vertieft werden durch 

die starke Betonung und Gestaltung des Branchturns, das 

das Schaffen von der Aussaat bls zur Ernte begleiten

1) vgl."Ztschr. “Die deutsche Landfrau", Heftl2.Berlinl93 
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und ten innerer Sinn der Arbeit vertiefen soil. "Kara 

8inne nur einmal Uber all die Aeusserungen unseres Volks- 

turas nach, und man muss verstehen, dass mit diesen Br^u- 

chen auch die naive Feld- und Arbeitslust, um die wir 

haute so vieles gAben, verloren gegangon ist, ja, dass 

die Feldarbeit damit ein gut Tell ihres alter Ansehens, 

ihrer Ehre eingebtisst hat*.l)

Das Verhitnis zwischen der Betriebsleitung und ih

rer Gefolgschaft wird besonders stark beeinflusst, wenn 

nicht nur die Arbeit, sondern bisweilen auch die Freizeit 

geteilt wird. Burch nichts kann man mehr das Vertrauen 

der Dienenden gevrinnen und einen wirksamer en Einfluss 

aushben, als wenn man sie als Haus« und Fami1iongenossen. 

ansieht. Der charakteristische Unterschied zwis^hen 

dem buerlirhen Gehilfen und dem Arbeiter in der Stadt 

besteht ja in der Zugehórigkeit zum Hause, zur Familie 

des Arbeitgebers. Ein solches Gemeinschaftsverbaltris 

wieder neu zu schaffen und zu former muss unsere gross© 

Aufgabe sein. ^In b-uerlichen Betrieben gehbren das Ge- 

sinde und alle unverheirateten Arbeitskr^fte zur Fami

lie. Diese alte und selbstverst ndliche Tats^ebe muss 

innerlich und ^usserlich wieder begriffen werden. Dann 

wird, wie in alten Zeiten, seit Bestehen des germanisoh- 

deutschen Bauerntums, die b^uerliche Betriebsgemeinschaft 
________________________________ 1 

15Sohnrey, Vegweiser far 1 ndliche Wohlfahrtsarbeit. 
Berlin 1930. 8.444. 



— 107 =

wieder eine Arbeits= und KMpfkaaepadsahaft sein und 

bleiben.*!) Die Verbundenheit der Betriebsleitung mit 

ihrer Gefolgschaft soil auch aisserhalb der Arbeit bei 

den versehiedensten Gelegenheiten zum Ausdruck kommen.

Fritter war es allgemein ublich, dass die Bauern- 

familie mit Ihren Lenten in elnem Baume, manchmal sogar 

an elnem Tische zusammen assen. Die Wiederherstellung 

dieser Tischgemeinschaft wurde wesentlich zur Fhrderung 

des Gemeinschaftslebens beitragen. Es miisste mindestens 

das wieder e^strebt warden, dass alls gemeinsam ihr 

Essen einnehmen. Venn die Dienstboten sehen, dass sie 

dieselbe Kost wie itre Herrschaft geniessen und sich 

nicht mit minderwertigerem Essen zu begniigen brauchen, 

dann wird dadurch schon ein gemeinsames Band zwischen 

beiden gekntipft. Noch wertvoller und erstrebenswerter 

1st die richtige Tischgemeinschaft, deren Erreichung 

sich allerdings in unserem Dorfe noch viele Schwierig- 

kelten entgegensetzen warden. Bei der Tischgemeinschaft 

kann der Betriebsfuhrer die Wiins?he und Meinungen sei

ner Gefolgen entgegennehmen und selbst Anregungen und 

Anweisungen in der besten Form geben. Es kann so ein 

fruchtbarer und gegenseitiger Gedanken= und Meinungsaus- 

tausch stattfinden, und beide konnen sich 1n das Fuhlen

TTTochenblatt der Landesbauernschaft Schlesien 
Heft 17. 1935.
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und in die Sorgen des anderen hineindenken. Bei einer 

wirklichen Tisahgemeinsehaft vird die Betriebsgefolg- 

schaft sowohl an den Sorgen und Nóten des Bauern wie 

aneh an seines schOnen Zaizen und Freudan tellnehmen. 

8So ist die Tischgemeinschaft die sehonste Grundiage und 

die beste Voraussetzung fur eine wirkliohe Not=, Brot= 

und Schicksalsgemeinsohaft. Wo solche Tischgemeinschaft 

besteht, da vied selten die bauer Uche Familiengemein- 

schaft oder Betriebsgemeinschaft zu erschuttern sein.81) 

Aus diesen Griinden ware die Wiedereinftihrung der Tisch- 

gemeinschaft sehr zu bejahen. Doch darf man nie versucher 

sie mit Gewalt einzufuhren, die Folgen kdnnten dann sehr 

naohteilig sein. Vorher museen erst die Ueberheblichkeit 

und der Standesdunkel von Seiten der Bauernfamilie und 

das Minderwertigkeitsgefuhl und Klassenbewusstsein von 

Seitan des Gesindes verschwinden. Von Einfachheit, Na„ 

tdrlichkeit und gegenseitigem Verstehen und Vertrauen 

missen erst alls durchdrungen sein.

Das Gemeinschaftsgefuhl zwischen Betriebsfiihrer 

und Gefolgschaft muss noch in anderer Weise zum Aus- 

druck kommen. Bine sehr wichtige Forderung 1st das He- 

ranziehen der Dienenden zur Fest* und Pelergestaltung 

innerhalb der Hof« und Betriebsgemeinschaft. Sie sollen

1) Reinke, ber deutsche landarbeiter. Berlin 1935.5.39. 
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an alien Freuden und Leiden des hauslichen Lebens m6g- 

lichst Anteil nehmen, an den Familien= und rellglosen 

Fasten und an allem Brauehtum, was sich darum abspielt. 

Die einfachen Vorg'-nge des Lebens sollen wieder formvol1 

gestaltet und mit religibsen und wirklichen Branchen 

umkleldet werden. Zu den Famllienfesten mussten auch die 

Dienenden mit herangezogen werden, um die Verbundenheit 

zum Ausdruck zu bringen. Die Geselligkeit in der Fami- 

lien= und Betriebsgemeinschaft soil gepflegt werden. Ge- 

meinsame gemiftliche Famillenabende sollen die Betriebs- 

gemeinschaft zusammenschllessen. B%uerliche Handfertig- 

keiten al1er Art, Handarbeiten, Vorlesen, Dnterhaltung, 

Singen, Spisie und Radioempfang kOnnen manchen Abend er- 

folgreich und fruchtbar gestalten helfen.

Auch die gemelnsame Verrichtung des Abendgebetes 

und der Tischgebete milssen wir fordern, denn die Dienen- 

den bedurfen ebenso sehr wie die anderen Menschen der 

geistigen Kahrung. Die gemelnsame religiose Erbauung 

knupft ein starkes Band zwisohen alien Beteiligten und 

ermihnt sie zur gegenseitigen treuen PflichterfUllung.

Kin besonderes Bindeglied zwisohen der Betriebs- 

leitung und ihrer Gefolgschaft bidden die Kinder der 

ersteren.1) Sie empfinden in ihrer Nathrlichkeit noch

v.d.Goltz, Die soziale bedeutung des Gesindewesens. 
Danzig 1873. 8.49.
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nicht den bestehenden gesellschaftlichen Abstand zwi- 

sehen der Herrschaft und ihrem Gesinde. Zu den Dienst- 

boten haben sie oft mehr żutemuan ale zu fremden Personen 

aus hbheren St^nden. Sie bringen ihnen wle alien Erwach- 

senen eine gewisse Achtung entgegen, und das verschafft 

ihnen die Zuneigung derselben. Heber die Liebe zu den 

Kindern wind das Band z^ischen den Dienenden und der 

Dienstherrschaft geknupft. Man soil deshalb die b”uerli- 

chen Gehilfen nicht grundsutzlich von den Kinder fern- 

halten und versuchen, ihnen die Liebe und Achtung der

selben zu rauben. Sie Sind Hausgenossen* der b&uerlichen 

Familie und haben damit eln gewisses Recht, an den Freu- 

den und dem Gedeihen der Kinder tei^unehmen. Wenn man 

ihnen dasselbe entzieht, dann milseen sie sich zuruckge- 

setzt und dem Hanse entfremdet ffihlen. Naturlich darf man 

andererseits die Kinder nicht restlos den Dienstboten 

tiberlassen, well dann der nachteilige Einfluss auf die- 

selben eine Gefahr wooden kbante.

c) Die Wiederherstellung der Hof« und Betriebsgemein- 

schaft zwiscien der Bauernfamilie und ihren dienenden 

Gehilfen fordert auch die Binfuhrung der letzteren zur 

Dorf= und Volksgemeinschaft. 1st der Dienende erst ein- 

mal von seinem Ich losgelóst. und 1st der Ville zur Ge- 

meinschaft in ihm geweckt worden, dann wird seine Very 
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bundenheit zu alien Gemeinschaftsforaen organisch wachset 

"Die Gemeinschaft 1st der Vurzelgrund, aus dem der Mensch 

wird und wachst. Diesen Wurzelgrund zu pfłegen, 1st sine 

der wichtigsten Aufgaben der bewussten Erziehung, denn 

wo der Boden gut 1st und tiefgrundig und aufgeschlossen 

fur das Leben, da wird auch die Frucht gut, die aus ihm 

herausw^chst; wo der GemeinschaftskOrper gesund und kraf- 

tig 1st, da sind es auch die Aufbauzellen, die ihn bildeij 

WiT betrachten deshalb den einzelnen nicht als isoliertes 
/ 

fifr sich bestehendes, sondern als ein mit anderen glied- 

haft verbundenes Wesen, dass erst aus der organisehen 

Verbundenheit seine volle Bedeutung und seinen Eigenwert 

erh"lt. Nicht in der moglichsten Steigerung der Indivi

dualitat sehen wir die Lebensbildungsaufgabe des einzel- 

nen, sondern in der Entfaltung und Abwartung seiner Glied 

lichkeit. "1)

Dorfgemeinschaft bedeutet nichts anderes a1s die 

Formung der Volksgemelnschaft auf der natHrlich gewach- 

senen Grundlage der Landschaftaund der Arbeit am ge- 

meinsamen Ierk.2) Der Zwiespalt zwischen der besitzen- 

den und dienenden Schicht, der in den vollkommen von- 

einander verschiedenen Interessengebieten,' in der indi-

1) Dietz, Das Dorf als Irziehungsgemeinde. Weimarl931. 
Seite 100.

2) vgl. Ztschr. *Dle deutsche Landfrau", 28. Jahrg.H.19. 



— 112 —

viduellen Fest= und. Feiengestaltung u.a. besteht, muss 

behoben werden. Knecht und Magd sollen sich nicht mehr 

al8 Aussenstehende fuhlen, die mit den Geschicken, Lei

den und Freuden des Dorfes keine Innere Verbindung ha- 

ben. Der Wille zur Gemeinschaft muss bet alien Gliede^n 

des Dorfes vorhanden sein, die wahre Betriebs- und Dorf- 

gemeinschaft soil keinen DUnkel mehr aufkommen lessen. 

Jedes Dorf soil eine 1n sich geschlossene Einheit bil- 

den^und um all diese kleinen Organ!smen schliesst sich 

das enge Band deutscher Volksgemelnschaft 1m Sinne des 

Fiihrers. Die nationalsoz fallst!sche Idee soil alls durch- 

dringen, es soil eine Einheit und ein Gleichklang 1m 

Denken, Fhhlen und im H^fzen herbeigefuhrt werden. Diese 

innere seelische Umstellung 1st eine Frage der Schulung, 

Erziehung und Bildung und kann nicht durch Gesetze Oder 

zwangsm^ssig herbeigefuhrt werden.1) Es bedarf einer 

Hinwendung und Ausrichtung auf die seelischen Krafte im 

Menschen. Mit viel Liebe, Ausdauer und grosses Verant- 

wortungsbewusstsein muss man sie zur Einheit der Volks- 

gemeinschaft fiihren. Die Liebe zu* Volk, Heimat und Va- 

terland milssen wir auch in unserem dienenden bauerlichen 

Gehilfen weaken und zu einer Angelegenheit des Herzens 

und Charakters machen. Sie mussen sich a1s vollwertige

1) vgl. Reinke, ^er Deutsche Landarbeiter. Berlin 1935. 
8.28.
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und begeisterte Glieder des grossen Vaterlandes Deutsch- 

1nd fuhlenlund wissen, dass sie mit ihren Rechten auch 

fur die Erftillung ihrer Pflichten verantwortlich sind.

Die Tatsache, dass die Losung der Problems der 

b'uerlichen Dienenden keine rein materielle 1st, be- 

weist uns der geringe Erfolg der verschiedenen Interes- 

senrichtungen wie Landbund, Arbeitgeber= und Arbeitneh- 

merverband u.a. • Sie stellten das Ilrtschaftliche zu sehi 

in den Vordergrund.

Win fordern eine Einheit und Geschlossenheit der 

gesamten Landbevolkerung, die zur Einheit der Volksge- 

meinschaft fuhrt. Der Nationalsozialismus versucht, Mit- 

tel und Wage zu finden, um diese unsere Forderungen in 

die Tat umzusetzen. Anstelle der aufgelbsten Arbeitge- 

bere und Arbeitnehmergerb^de und Landbunde trat der 

Relchsn hrstand. Er soil die alien Gegens^tze iiberwin- 

den und eine neue Form sein, die eine auf gegenseitiges 

Vertrauen und gemeinsames Interesse begr^ndete Arbeits- 

gemeinschaft zum Ziele hat. Damit soil der Wandel in der 

inneren Faltung beginnen, und das Vertrauen soil zurtiek- 

kommen. Der bauerliche dienende Gehilfe und jeder Land- 

arbeiter gehbrt mit in die Standesorganisatlon des 

Reichsnahrstandes. Wir wo11en auch ihn wieder zum b u- 

erlichen Menschen machen und nach MSgliohkelt durch die 
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Neubildung deutschen Bauerntums ihn zum Bauerntum wieder

zuriickfahren. Venn man den Landarbeiter Jeder Art, so- 

wohl den b&uerlichen Gehi If en a1s auch den verheirateten 

Gut Se:und. Domini a. 1 ^pbeiter, nicht

hineingenommen h^tte, dann wK^e

in den Reichsn^hrstand 

auch diese Standesorgani- 

eation ein reiner Berufs=, Wirtschafts^, und Arbeitgeber- 

verband geblieben, und all© dienenden I^ndlichen Hilfs- 

kr;:fte warden ils sozial minderwertlge Landerteller in 

einer Arbeitnehmergruppe ihr getrenntes Ossein fuhren. 

Burch die Anerkennung des Landarbeiters als gleichwerti- 

ges Glied im Reichsnahrstand hat man seine Stellung zum 

Volksganzen gesichert und seine Shre gerettet. "Der 

Reichsnahrstand hat die gesetzliche Pflicht und aufgabe 

zu erfalien, seine Mitglieder gesellschaftlich und wirt- 

schaftlich zu betreuen."!) Die Betreuung der einzelnen

Mitglleder liegt in den Henden von fachkundigen und var- 

antwortungsvollen Menschen. Der Reichsn hrstand soil dem 

Staat und der Bewegung Arbeit abnehmen und erlelchtern. 

Jedes Mitglied ^desselben soil nicht nur tn dem Ansehen 

und der Ehre seiner gross n Standeefamilie Interesse ha- 

ben, sondern auch Wert darauf legen, dass alle internen 

Angelegenheiten innerhalb derselben selbst ger egelt wer- 

den. J eder muss sich fur die Ehre seiner Standesfamille 

mit verantwortlich fhhlen; glelche Rechte erfordern glei- 
Reinke, Der deutsche Landarbeiter. Berlin 1935. 8.30. 
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che Pflichten. Kleine Familienstreitigkeiten Innerhalb 

der Betriebsgemeinschaft werden dort selbst ausgetragen 

werden; dock kOnnen Sorgen und liinsche jeder Art des 

1"ndlichen Gehilfen bis zu den hochsten verantwortlichen 

Stollen des Reichsn&hrstandes herangebracht warden und 

dort Berticksiohtigung finden. Der Untenable!lung "Hof= 

und Betriebsgefolgschaft"im Reichsnahrstand obliegt die 

Betreuung derselben. Far die Fragen, welohe die Hof= und 

Betrieb^efolgsohaft angehen, hat jeder Ortsbauernfuhrer 

einen praktischen Landarbeiter zu Seito stehen• Bel 

jeder Kreisbauernschaft befindet sich sin Landarbeiter 

als Unterabteilungsleiter der Hof= und Betrlebsgefolg- 

schaft , ebenso sind die Landesbauernschaft und das Ver- 

waltungsamt des Reichsbauernfuhrers mit je einem Landar

beiter besetzt. Burch diesen organ!satorischen Aufbau 

wird sowohl eine geordnete Rrledigung aller Landarbelter- 

fragen ale auch die Ftihlung der hOchsten verantwortliohei 

Stelle mit dem wirklichen Leben bis in die kleinste Or- 

ganisationszelle des Reichsnahrstandesm- und zum Landar- 

beiter selbst garantlert. Die klelneren Beschwerden und 

Vinsche regelt der Ortsbauernfnhrer mit seinem Gefolg- 

schaftswart, die grosseren werden an den Kreisbauern- 

fuhrer und die grunds-tzlichen Dingo an die Landesbau- 

ernschaft weitergegeben.
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Venn jedoch der Ortsbauernf ^hrer und jedes Glied 

des Dorfes und der einzelnen Betriebsgemeinsohaften sein 

moglichstes tut, um alle Mangel und Scheden zu beseitige: 

und schon im Keime zu erstioken, dann werden die Beschwe: 

den und H6te von selbst geringer warden.

Keben den Organisationen des Reichsnahrstandes 

tragen auch die anderen Gliederungen der Parted zur Ge- 

meinschaftserziehung bei, well sie die Bauernfamilie, 

ihre dienenden Geh11f en und alle sonstigen Bewohner des 

Dorfas umfassen.

In der 8,A. marschiert der Knecht neben dem Bau- 

ern= und Handwerkersohn; die Versammlungen der N.S.- 

Frauenschaft vereinen die BRuerinnen mit ihren M»gden 

fur elnige gesellige Stunden. Die N.S.AJugendorganlsati- 

onen sollen ebenfalls die gesamte Jugend umfassen.

Wlr lehnen eine nur berufliche Abeonderung des 

1ndlichen Menschen ab, well sie nicht restlos zur 

Volksgemeinschaft fuhren kann. Ks muss 1ber die Standee^ 

und Berufsgemeinsehaft hinaus etwas Volksverbindendes 

und Artgleiches geschaffen warden. Die gesamte Land

jugend, Sóhne und Tochter der Bauern und Knechte und 

Magde, muss einheitlich im natlonalsozialistischen Sinne 

erzOgen werden. Sie soil nach dem Villen des Reichsbau- 

ernfilhrers und des Reichsjugendfuhrers, der Hitlerjugend 
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baw. den nationalsozialistischen Formationen des Landes 

angehóren. Die Junghauernsohaft i st sine solohe Organi

sation der Landjugend im nationalsozialistisohen Sinne. 

Naoh dem Reichsn hrstandsgesetz gehoren neben den Bau- 

ernkindern auch di e Knechta und Mgde in die Jungbauern- 

sohaft, die die dorfeigene Gemelnsohaftsform der Ju- 

g?ndlichen bildet.

Die gesamte Landjugend soil selbstbewsat, aufge- 

weckt und korpe^lich und geistig gesund Verden; sie soil 

in standiger Bereitschaft fur das gangs Volk leben und 

ihre Leistungsprobe auf alien Gebieten dor Nation an 

erster Stelle bestehen. Die Deberwindung der Landflucht 

soil von innen heraus washsen, es muss eine feste Ver

bindung der jungen Generation mit dem Boden gesehaffen 

werden, die auch fur diejenigen wirksam blgŁben soil, 

die gezwungen sind, in stadtische Berufe abzuwandern.1) 

Landjugendarbeit 1st also volkisohe Brziehungsarbelt und 

staatspolltisch notwendiger Bestandteil der gang an Ju- 

gendarbeit.2) Hitlerjugend und Reiohsn hrstand schufen 

gemeinsam die Arbeitsanweisung fiir die Landjugend. Auf 

diese Weise 1st ein durchaus kameradsohaftliohes Zusam- 

men=uund Nebeneinanderarbeiten der Jungbauernschaften 

der Hitlerjugend und dem B.D.M. moglich.

1J vgl. Wochenblatt der Landesbauernsohaft Schlesien. 
2. Jahrgang, Heft 31.

2) vgl. Woohenblatt d. Landesbauernsohaft Sohlesien.
2. Jahrgang, Heft 31.
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Auch die Arbeitsdienstpflloht tragt zur Gemein- 

sohaftserziehung bel. Sie 1st for alls Bauernshhne und 

die bauerlichen dienenden Gehilfen verbindlich. Der 

Arbeitsdienst soil die Erzlehungsschule zur national- 

soziallstischen Auffassung von dem Werte und der Vurde 

der Arbeit und zum nationalsoziallstischen Gemeinschafts- 

geist sein und die Grundlage thr sine nene Bindung des 

deutschen Menschen an de^ Boden sehaffen. 1)

Die Fest- und Feiergestaltung 1m Kreislant des 

Jahres jnnerhalb der verschiedenen N.S.=0rganisatlonen 

und anderen Gemeinschaftsformen soil helfen, die b»uer- 

11ehen Gehilfen zu echter Dorf= und Volksgemeinschaft la 

fuhren. Fir wollen diese Feste vieder mit sinnvollen 

Brfiuchen umgeben. Die Heranziehung der Knechte und MAg- 

de zu diesen Feiern und der Einfluss auf die Freizeit- 

gestaltung wird viel zur Hebung der kulturellen und 

Bildungsnot auf dem Lande beitragen. Festlichkelten, 

Feierlichkeiten und Gebr^uehe sind unzertrennliche Ge- 

fAhrten des menschlichen Lebens und begleiten es bel 

Freuda und Trauer. "Festlichkelt 1st Erheben fiber das 

gemeine Leben, Herauskommen aus der Alltaglichkelt, Ent- 

fesselung des Geistes von leiblichen Unterd^ftckungen, 

Abspannung des Keepers von der Fronarbeit, Befreiung dee 

vgl.rlochenblatt der Landesbauernschaft Schlesien. 
Jahrgang 2, Heft 6•
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Herzens von Daseinssorgen, Versuch, die Daseinsburden 

abzulasten; ^berhaupt ein Erholungsleben, wo der Mensah 

doch einmal der Gegenwart froh wird, ohne Hngstliches 

Horahen und Zohlen der Vhr, die ohne Rast zum Notwerk 

abruft.8 1)

Die Festlichkeiten des Landvolks mussen winder 

sinnvoll ausgestaltete Volksfest^ warden. Die alte Dede 

und Deere und das Ueberhandnehmen blosser Tanzbelustl- 

gungen, bei denen sich die einzelnen BevOlkerungsklas- 

sen voneinander abschliessen, sollen versohwinden. 

8Volksfeste mussen das geselIschaftliche Leben veredeln, 

hOhere Genuses geben, als zu denen der Mensch sonet ge- 

wohnlich seine Zuflucht nimmt, well er nicht bessere 

kennt. Durch Volksfeste muss es un$ endlich wieder ge- 

lingen, Staat und Kirche zum Destan des Volkes 1n ge- 

meinschaftliche fechselwirkung zu setzen. Der Gegenstand. 

der Volksfeste muss volkstumlich seln, die Feier dersel- 

ben muss einfach und sinnvoll und wohlfeil und gesehmack 

voll und verst-ndlich und ehrwiirdig und erwecklich sein; 

kein eitles Schaugepr nge, kein uppiges Sinnenspiel, 

kein Zerarbeiten widersprechender Gefuhle; eine herzige 

Sinnbildnerei, angemessen dem Volkstum.*2)

1) Jahn, Deutsches Volkstum, Berlin-Schoneberg. 8.63. 

2) 8 • • • 8 8.65.
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Vielgliedrig 1st der Lauf des Jahres und die ihm 

entspringenden Feste, Tage, an denen die gauze Nation 

geeint unter ihren Fahnen aufmarschiert, treten hinzu. 

Alle diese Anl^sse sehliessen die Hofgemeinschaften der 

Bauernfamilie und ihrer Helfer 1n der naturgegebenen 

hoheren Ordnung der Dorfgemeinsohaft zusammen. "Die 

Hof*? und Betriebsgemeinsohaft und darnber hinaus die Ge- 

meinschaft des Dorfes sind die Zellen einer neuen vol- 

kischen Bntwicklung, an8 deren Blutsquelle eine jungo 

Generation befreit und Ihrer Art bewusst die Kraft zura 

weiteren Aufbau finden wird.“l) Auf dem Boden dieser 

Tatsachen erwachst jede dorfliche Feiergestaltung.

Die durch die Natur bedingten Feste und Br'uche 

mUssen erneuert und veredelt werden.2) Krv'hnt selen 

u.a. die 0ster= und Sonnwendfeuer, das Maibaumsetzen, 

die Feiern zu St. Martin, Nikolaus, Veihmachten, Syl

vester, am DreikOnigstage und am pfingstfest.

Die reichhaltige b uerliohe Arbeit findet ihren 

Abschluss und ihre Kronung ^tm ersten Sonntag des Okto- 

ber. Der erste Mal, der Tag der nationalen Arbeit, soil 

auch auf dem Dorfe Beachtung finden. In der Zeit des 

Klassenkampfes gab dieser Tag ^u vielen Streitigkeiten 

1) lochenblatt, Jahrgang 2, Heft 42.

2) vgl. Sohnrey, fegweiser fur landliche Wohlfahrts- 
arbeit. Berlin 1930. S. 440.
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und Kummernissen. Die Arbeitgeber sahen Ihm mit Grauen 

und die Arbeitnehmer auch nicht mit Freude, sonder^mit 

Gefuhlen der Unzufriedenheit und des Hasses entgegen. 

Heute 1st dieser Tag zum Freuden» und Ehrentag des gan- 

zen deutschen Folkes erkl^rt worden. Alle Deutschen, die 

Arbeiter der Stirn und der Faust, verbinden sich unter 

dem Adel der Arbeit. Venn man der Feier dieses Tages auf 

dem Dorfe gendgende Wurdigung schenkt, dann werden sich 

auch Magd und Knecht nicht mehr als minderwertige Gliedei 

des Volkes fahlen. Andere nationals Begebenheiten, die 

das Dorf zur Volksgemeinschaft fuhren sollen, sind unter 

anderem der 30. Januar, der Heldengedenktag, und der 

9. November.

Alle Feste milssen wieder eine ethisohe Grundlage 

erhalten. Jedes landliche Volksfest sollte mit festli

chen AufzUgen und Umziigen, mit musikallschen und mi- 

misch-dramatischen Auffuhrungen ernsterer oder heiterer 

Art und mit Wettspielen und Vettk^mpfen verbunden sein.1) 

Die Festfeier sollte auch einmal aus dem Firtshaus he- 

raus ins Freie verlegt werden auf einem da fur bestimmten 

Dorfplatz. Dorfmusik und Dorftanz bedurfen auch einer 

Veredelung und Erneuerung.

1) vgl. Sohnrey, Vegweiser fiir lAndliche Wohlfahrts- 
arbeit. Berlin 1930. 8.442.
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Voraussetzung f Ur das Gelingen dieser Feste 1st, 

dass allet vom kleinsten Pferdejungen bis zum Gross- 

bauern,slob damn beteillgen und mitschaffen. Die Fuh- 

renden im Dorf sollen die Leitung der Binge in die Hand 

nehmen und die Landleute mit dem Unsprung und dem Wert 

der alten Volksfeste und der Notvendigkeit einer Vered- 

lung der bestehenden oder der Gr Undung neuer landlicher 

Feste bekannt maohen. Unbedingt notwendig 1st auch die 

Hilfe des Lehrers an der Ausgestaltung derselben und 

der tatkr ftige Kinsatz der Landjugend.

Auch genreinsame Dorfabende sollen die Verbundenheit 

zum Ausdruck bringen. Man soil durchaus den Betriebsfuh- 

rer von seinem Gefolgsmann unterscheiden konnen, aber 

der Unterschied liegt in der grosseron Verantwortung, 

die durch den grosser en Besitz gegeben 1st. Der Betriebs- 

f Uhrer soil sich ale Vater seiner Hof- und Famillengemein 

schaft zeigen. Man kann einen solohen Abend in der ver- 

schiedensten Weis^uf zishen, als Tanz», Spiel*t Lieder=, 

Unterhaltungse oder Belehrungsabend. Abgesehen von der 

erzjeherischen Wirkung sines solohen Abends auf jeden 

einzelnen wird dabei auch eine gute Móglichkeit geboten, 

Betriebsfuhrer und Gefolgssohaft einander rein menschlich 

naher zu bringen. Bin hartes Wort, dasi 1m Laufe des 

Tages be! de" Arbeit fiel, kann vieder ausgeglichen ver- 
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den, die kameradschaftliche Verbundenheit aller Glieder 

einer Betriebsgemeinschaft unter sich und aller Be- 

triebsgemeinschaften untereinander wird dadurch gestarkt 

und lebendig gemacht. Nicht nur in frohlicher, geselli- 

ger Form sollen sich die Betriebegemeinsehaften zusam- 

menfinden; es kann auch manchmal ernste und wertvolle 

Arbeit geleistet warden. Man konnte die Gefolgschaft in 

den Fragen uber das Reichserbhof agesetz , Reichsnhr- 

standsgesetz, lber die Neubildung des deutschen Bauern- 

tums. fiber die Erzeugungsschlaoht u^a. unterweisen.
I

Fachliche Vortrnge fiber Bodenbearbeitung, Viehzucht usw» 

khnnten gehalten werden, um die Bindung der Gefolgschaft 

an die Scholle zu fórdern. Die Natur 1st so vielgestal- 

tig und so lebendig, dass sie uns jeden Tag neue Anre- 

gungen und Reize gibt, so dass bald jeder Dorfabend an- 

ders ausgestaltet werden kann. Bin jeder muss aus dem 

nur wirtschaftlichen Denken heraustreten und das Geflhl, 

Gem'It und Herz sprechen lessen. Das kulturelle Leben in 

der Dorfgemeinschaft muss seinen Wert in der Einfachheit 

und Naturlichkeit haben und aus dem Dorfe selbst geboren 

sein und darf nicht abgeleltet oder nachgeahmt werden 

von Bingen, die auf den Grossstadtmenschen eingestellt 

sind.Es muss etwas geschaffen warden, was dauernden Vert 

und Bestand hat und mit den Naturgesetzen in Einklang 
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zu bringen 1st.1)

Sprechchbre^ chorische Spiels, Volkstanz und Lai- 

enspiele sollen bel der Gestaltung von Dorfabendan reich' 

lich Beriicksichtigung linden und zur Hebung des kulturel- 

len Niveaus und zur Gemeinschaftserziehung von Knecht 

und Magd beitragen.

0# Alle erzieherischen Aufgaben, die win an den brti

erlichen Gehilfen zu leisten haben, warden nur dann er- 

folgreich sein, wenn wir auch schon versuchen, auf die 

werdende Magd und den werdenden Knecht einzuwirken.

Der wichtigste und grundlegenste Kinflues auf 

die Arbeiterkinder, also auf die sp^teren M"gde und 

Knechte^ wird im Elternhause derselben gegeben. Daruin 

mussen wir dem Wert der Familienerziehung die grosste 

Beachtung sohenken. Wenn die Eltern 1m Kinde eine guts 

erzieherische Grundlage geschaffen haben, dann wird der 

spatere Einfluss der b'uerlichen Betriebsleitung und 

anderer umso wirksame^ sein.

Das Famillenleben der arbeitenden Bev^lkerung muss 

von inner heraus gebessert warden. Die Faltung, die wlr 

von den b^nerlichen Gehilfen erw^rten, soil auch bel de- 

ren Eltern vorhandon sein.

Die sittlichen Gefahren, denen die Arbeiterkinder 

1) vgl. Reinke, Der Deutsche Landarbelter. Berlin 1955. 
Seite 37.
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Infolge der verschieden en wirtschaftlichen Note der El- 

tern ausgesetzt sind, milseen wir zu beseitigen versu

chen. Die Wohnungsverh'itnisse und das Unbeauf sichtigt- 

sein der Kinder wahrend der Arbeitszelt sind gefahrbrin- 

gend; dazu komat noch das oft schlechte Belspiel der 81- 

tern, das auf die Kinder nachteilig wirkt. Die Drricht

ung eines Kindergartens wiirde die in der Familie f ehlen

ds Pflege, Zucht und vAufsicht ersotzen helfen; die Kin

der warden darin vor Gefahren, die den KOrp er und die 

Seele sch'digen, bewahrt und frith an Heinliohkelt, Ord- 

nung und Geho^sam gewohnt werden.

Das Wichtigste aber fitr die Erziehung der werden- 

den b^uerlichen Gehilfen 1st, dass die Arbeiterfamilie 

eine wirkliche Familiengemeinschaft darstellt und dass 

sie schon als Kinder diese erste und naturlichste Ge- 

meinschaftsform, die Familie, Inne^llch erleb^n und 

lernen, Rich als Glider derselben einzuordnen und sich 

fur ihre Ehre verantwortlich zu fuhlen. Die ersteiBil- 

dungsst'tte des Kindas 1st die Familie. Ein ve^st-ndiger 

Vater und eine gefuhlvolle Mutter werden den Kindern viel 

fitr Ihr spat er es Leben mitgeben. Der Erziehung dee un- 

ehelichen Arbeiterkindes werden sich lamer Schwierig- 

keiten in den leg stollen.

Der Kweite Erzlehungsfaktor im Leben des Kind.es 



— 126 —

1st die Schale i1s einzige Anstalt żur Bildungspflege 

auf dem Lande. Sie soil neben der Familie das Kind vor- 

bereiten fur s ine sp teren Aulg^ben.

Die Liebs zur Heimat und zum Volke muss im Kinde 

des Arbeiters geweckt warden, dann wind es auch suiter 

die rechte Einstellung zu selnen Aufgab n und Pflichten 

haben, Die Forderung der vertieftn Heim^terziehung, die 

Betonung des Organismusgedankens und die Erziehung zu 

yolksorganiśchem Denken und gemitvollem Umgang mit der 

Natur muss dis Ziel der Schule sein.1) Unsere jungen zu- 

kdnftigen Knechts und Magde mussen zu nationale® Denken 

und zu einsatzbereitn, politlsch denkendan Menschen er- 

zogen warden. Am heimatliohen Bildungsgut sollen sick 

die kindliehen Kr^fte entfalten, Solublesich entziinden 

und veredeln, sollen dis soziale Sexiseen geweokt und ge- 

8t%rkt und sittliches Handeln geubt warden. Heimatbil- 

dung filhrt welter im Sinne organischen Rachsens von der 

n cheten Umwelt des Dories zur naturlichen Heimatland-- 

schaft und zum deutschen Vaterland.

Die Arbeiter« und Bauernkinder sollen zur Kamerad- 

schaftliohkeit untereinander erzogen werden, damit sie 

schon 1n der Kindheit Gemeinschaft er1ebon und die Klas- 

sengegens-tze nicht erst aufkommen lassen. 

l)vgl.Kaiser, Landschulreform-Plan. Erfurt 1934. 8.3.
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Jeder muss also an der Betreuung und Erziohung 

der Knechta und M"gde mithelfen, dann warden wir sie zu 

wirklichen Gehilfen der b^uerliohen Familie und zu gleic^ 

wertigen Gliedorn der Dorf= und Volksgemeinschaft formen. 

Sie warden eine positive Einstellung zu Hirer Arbeit 

haben, innerlich gefestigter und v^lkisohe deutsche Men* 

schen warden. Dann durfen die folgende Grabinschrift, 

die C. Ferd. Meyer einem treuen Dienstboten gesetzt hat, 

und das Gedicht der oster^sichiBchen Lyrikers Richard 

Dillinger auch auf unsere b^uerlichen Gehilfen Anwen- 

dung finden.

Lange Jahre sah doh dich

Fuhren Deinen Spaten,

Und ein jeder Schaufalstioh

1st dir wohlgeraten*

Nie hat dir des Lebens Flucht

Bang gemacht, ich glaube -

Sorgtest fur die fremde Frucht,

Fur die fremde Traube,

Nie gelodert hat die Glut

dir in eignem Horde,

doch du fussest fest und gut
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Auf der Mutter Bydle.

Mun hast du das Lind erreicht, 

Dass du fleissig grubest;

Laste dlr die Scholls leicht, 

Die du tUglich hubest!

C. Ferd. Meyer.

Die treue Magd.
^^Ka = = ^c= = &^K = ^%K =eR

Wie sorgtest du fur Hof und Haus:

Du bucktest dich um jeden Span,

Du hobst mit Gott dein Tagwerk an 

Und loschtest spat dein L^mplein aus.

Vas gab dem schwachen Herzen Mut?

Oft staunte ich, wie frohlich du

Die Macht hingabst der krank en Kuh, 

Dich sorgtest um der Ent1ein Brut.

Kein Hahn war dein. Und dock vie stolz

Hieltst du vor’m Ruf des Hauses Wacht.

Du gabst auf jeden Pfennig acht,

Du wuschest, nahtest, s^gtest Holz,

Du bukst das Brot, du fingst die Maus, 
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Du zogst uns Kindern an die Schuh,

Du fandest keine Stunde Ruh,

Du gingst ins Feld trotz Sturmgebraus.

Du standst wie in geheimer Haft.

Du klagtest kaum. Du murrtest nie, 

Es wap, als ob all seine Kraft 

Der Herrgott deinen Armen lieh.

Richard Dillinger.

%M&%M&%%&%%%%
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