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Eine Erntekrone für das achte Brandenburger 
Dorf- und Erntefes t 2011 

Zum ersten Werrhewerb um die schönste Erncekrone riefen schon 
im Jahre 1994 der Landesbauernverband e.Y. und der Branden
burger landfrauenverband auf. Damals wa ren bereits elf Gruppen 
mit ihren Ermekronen beteiligt. Das erste zencr:tle .. Brandenhurger 
Landes.Erntefesr" wurde dann im Jahre 1995 in Fahrland gefeien. 
Im Jahre 1996 kam das vom Landwirrschaftsminisrerium org:tni. 
sien e "Brandenburger Dorffest" hinzu. Seit dem Jahre 2004 werden 
beide Fes te zu einem Fest zusammengefass t. Das achte Brandenbu r
ger Dorf- und Erntefesc fand im Jahre 20 11 in Dissen-Striesow. im 
Landkreis Spree-Neiße, Statt. Diese Gemeinde aus dem sorhisch
wendischen Sied lungsraum hane sich unrer deu zahlreichen Bewer
bern du rchgesent. Insgesamr waren 24 Gruppen am \Verrbewerb 
de r Brandenburger Landfrauen ;;;IIer hinder die schönste Ernrekrone" 
beceiligr. Die Ermekrone der O rrsgruppe Ranzig-Mircweide des 
Landfrauenvereins Oder·Spree wurde als Siegerkrone gekü rr. Die 
drei erslplazierten Ernrekronen werden enrsprechend der Tradicion 
im Oktoher dem Landragspräsidemen, dem Ministerpräsidenten 
und dem Landwircschafrsminis ter in Porsdam ühe rgeben. 

Aus dem Ode rbruch nehmen se ir Jahren die Frauen vom Land 
frauenverein Mirrleres Oderbruch aus Groß Neuendorf teil. Auch 
20 11 wurde von den Vereinsmitgliedern beschlossen. am Landes
werrbewerb reil:wnehmen. Zwei Proragonis ten, Ramona Melchert 
und Annemarie Weihs, schildern das Binden ihre r Ernrekrone so: 

Für die Bewenung der Erntekronen gilr die Ausschreibungsbedin
gung. dass die Krone maxi m:tl eineu Merer breir und einen Mete r 
lang sein darf. Für die Ernre der unterschied lichen Getreidea rren 
muss der richrige Zeirpunk t abgepassr werden. Die unrerschied
lichen Getreidearten - Gers te, Roggen, Weizen, Hafer, Triricale und 
auch Lein - müssen eine Gelbreife habeu. dürfen aber nicht so reif 
sei n. dass d ie Körner ausfa llen können . Die W irterung, vor allem 
eine lange Regenzeir, kann das Getreide Sfar t mir einer goldgelben 
Farbe, vergrauen lassen. Das 7. U erntende Gerreide wi rd rrad itionell 
mir einer Sense geschnirren, gebündelt und in trockenen, lufci
gen Räumen aufgehangen. Als Menge werden je Gerreideart vier 
gure Ga rben, die mir beiden Armen zu umfassen sind. kalkulieu . 
[n früheren Zeiren har der Dorfschm ied ein passendes Ermekro 
nengesrell aus Merall geferrigt. Heure sind die encsprechenden 
Grund gerüsre im Fachgroßhandel zu erhalten. Als Mareria l sind 
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Wieniec doiynkowy z okazji VIII-ego 
Festynu Wiejskiego i Dozynkowego 2011 

00 udziatu w pierwszej edyc; i konkursu 0 najpi~kn iejszy wie
niec doiynkowy nawolywaly w 1994 roku dwa 7.Czes1.enia : Krajowe 
Zrzeszenie Rolnik6w oraz Brandenburskie Z rzeszenie Gospodyri 
\Viejskich. Uezesrniczyfo wredy w konkursie jedenascie geup ze 
swoimi wiencami doiynkowymi. Pierwszy og6lnokrajowy "Bran
denburski Festyn Dozynkowy" obchodzono w roku n:tsrc:pnym 
1995 w Fahrland. Do obchod6w w roku 1996 do l~czyl orga niw 
wany przez Krajowe Ministerstwo Rolnicrwa ., Brandenbutski Fe
sryn W iejski", O d roku 2004 pol<\,czono razem ohydwa te SWic:t3 
w jedno. VIII-my Brandenbucski Festyn Wiejski i Dozynkowy 
odby! si<; w roku 2011 w Dissen-Srriesow w powiecie Spree-Neiße 
(Szprewa-Nysa). Ta gmina 0 uadycj i luiycko-wenedyjskiej wygra
la rywali1.acjc; 1. wieloma innymi kandydatami 0 Jokali1.acjc; VIII 
go Brandenburskiego Festynu Wiejskiego i Dozynkowego. Razem 
udzia! wzi<;ly 24 grupy w konkutsie Brand enbu rskich Gospodyn 
Wiejskich "Km uwije najpic;kniejszy wien iec dozynkowy?". Zwy
cic;zy! wieniec doiynkowy grupy Ranzig-Miccweide Kola Gospo
dyn Wiejskich powi:t tu Oder-Spree. Najlepsze wierice. krore zaj~~y 
[rzy pierws1.e miejsca w konku rsie. zos[an <\; u adycyjnie pr1.ekazane 
w paidziern iku prezydemowi. premierowi ora1. mini s(cowi relni 
etwa z Poczdamu. 

Z regionu Oderbrueh (l.C;gi Od tzanskie) udzia! w konkursie 
bio,,! od wielu lat kohiety z Kofa Gospodyn Wiejskich (La nd Ftau
enverei n Mirderes Oderbruch) 1. Groß Neuendorf. Takie w roku 
20 ll c1.!onkowie srowarzyszenia zdeeydowali s i~ wzi<\;sc ud'Z ial w 
konkursie na szczeblu 1.wi~zkowym . Dwie pro(agonisrki , Ramona 
Melcherr oraz Annemarie Weihs, cak oro opisuj<\; wi<\zanie wienca 
doiynkowego: 

W celu oceny widlca dozynkowego obowi~zuj~ wymogi kOllkur
sowe, wieniec nie moze byc szerszy i d!uiszy nii jeden meer. R6ino 
rodne rodzaje zboi powinny zosrac zehrane w odpowiednim czasie. 
Zboza jak j~czm ien, zym, pszenica, owies. pszenzyto i Jen powinny 
byc dojrza!e, ale nie na ryle , aby wypad:tly ziama. Przez zle w:trunki 
pogodowe - przede wS1.ys tkim dtugi okres deszcz6w - zboze mote 
sezerniet. Zebrane zhoie powinno zosrac u adycyjnie scic; re kos~. 
zwi<\zane i zawieszone w suehym i p(zewiewnym pomieszezeniu, 
I1osdowo pocrtebne s<\' do wi<\zania wienca cuery "po tz<\dne" \Vi<\,1.
ki, szerokie na obj~rosc ramion . W dawnych cz.asach kowal we wsi 
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zwölf Rollen Bindedraht. Scheren und je nach Gesraltungsidee 
Trockenblumen und schmückende Accessoires vorzuhalten. Zum 
gemeinsamen Binden werden dann Termine ....ereinbarr. an denen 
man sich auf dem Hof, auf dem die Krone gebunden werden soll. 
trifft. Als erster ArbeirsschriH wird das Gerreide auf 30 cm gekiirzr 
und sorrenweise in Kisren abgelegr. Bei einern Gläschen Wein wird 
viel erzählr und die jeweil ige Srrategie abgesprochen. Im nächsren 
Arbeirsschrirr werden dann kleine Srräuße gebunden. Dabei isr eine 
besondere Sorgfair erforderl ich, damir d ie Krone akkurat gebunden 

werden kann . In den einzelnen Büscheln werden die Ähren in eine 
Ricbmng gelegr und geschnirren. Für ein Büschel sind erfahrungs
gemäß zirka zehn Ähren erforderlich. Bei der Arbeirsreilung har 
sich bew1ihrr, dass drei Frauen die Büschel binden und eine Binde
rin an der Ermekrone arbeiter. Dami t wird erreicht, dass die Erme
krone ei ne gleichmäßige Bindes(rukrl1(, wie aus einem Guf~ erhälr. 
Das Grundges tell, früher ans Weide, neuzei tlich aus Meta ll , wird 
mir Stroh abgefürre rr und m it Gärrnerkrepp umwickeIr. Das Ende 
wi rd mir Römerhafren fesrgesreckr. Auch die gekaufren Grundge
stelle baben diesen Aufbau. Die vier verrikalen Bögen werden mir 
aufrechr scehenden Ähren von ohen beginnend gebunden. Ofrmals 
wird jeder Bogen mir jeweils einer Gerreidean gesralrer. 

Wä hrend des Bindens der Bägen Iiegr d ie Ernrekrone noch auf 
einem T isch, beim Binden des UlUeren horizonralen Bogens muss 
die Krone dann anfgehängr werden. Der untere Ring wird dann 
ebenfa lls dichr und gleichmäßig gelegt und mir Gä r{flerbinded ra hr 
gebunden. Geübre Binde rin nen legen dre i bis vie r Sr [äu f~e beim 
Binden zusammen. D ie Krone als oberer Abschluss de r Erncek ro
ne 5011 im mer besonders schön werden. Sie wird frei gescalrer, z.B. 
als Srraug, in dem alle Gerreidesorren vera rbeiter werden, die in 
der Krone verwender wurden. MaisbJärrer und Hopfen eignen sich 
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przygorowywa} pasuj~cy stelai z meralu. Dzisiaj moina orrzymac 
odpowiedni srel ai w sprzedaiy hurtowej. Jako material potrzebne 
s<\: 12 rolek drum wiqiqcego. noiyce i wedle indywidnalnego po
myshl susz biu kiecowy oraz roinego todzaju dodarki ozdobne. 00 
wsp61nego wi.p.ania wienca usta la si~ te rmi ny sporkan na podwo
rzu gospoda rskim. Pierwszym krokiem przygorowania wienca jesr 
skrocenie zboia na 30 crn i odloienie w skn.ynki. przy larnpce wina 
gaw~dzi si~ i omawia dan<!: srraregi~. Dalszym krokiem jesr powiq
zanie zboia w male wii\zanki. Przy czym jesr waina szcze golna 

dok}adnosc, aby wieniec srarannie mog} zosrac zwiqzany. W po
szczegelnych wi<\zankach klosy powinny hyc uci<;te i uloione w jed
nym kierunku. 00 jednej wi<\zanki por[zeba oko}o 10 Hosew. 'X' 
podziale prac)' zachowa} s i ~ obyczaj, ie rrzy kobiety przygorowujq 
wiqzanki a jedna wi<\Ze wieniec. W ten spos6b zosraje zachowana 
jednorodna srrukrura wi<\zania. Sre!ai, wczdniej wykon)'wany z 
wikliny, wsp6lczdnie z meraJu. podszyry jesr stom<\, i obwiqz.a ny 
krepin <\ ogrod nic14. Kon iec jesr umocowany hafrem. Wspekzesnie 
knpione srelaie majq {~ samq budow<;. Czrery pionowe }uki Sq wiq
zane zaczynaj<\c od gory z posrawionymi na presto Hosami zb6i. 
Cz~sro kaidy pojedynczy luk b\czy si~ z jedllym rodz.jem zboi •. 

Podczas wi<\zania }uk6w wieniec leiy na stole a w rrakcie wiqza
nia niiszego, poziomego }uku wieniec musi zosrac zawieszony. W 
ten spos6b dolna obr~Cl. zosraje zwarro ufo rmowana i rownomier
nie zwi<\zana drurem ogrod niczym. Wprawne gospodynie porrafi<\ 
zwi:F.aC od ([zech do czrerech wi<\zanek na raz. Korona wienca jako 
najwyiszy odcinek powinien losrac najpi~kniej przystrojony. Koro
na moie byc dowolnie przygorowana, jako np. bnkier, z wszysckich 
rodzajow zb6i, kr6re S<\ wplecione w wieniec. Szczeg61nie dobrze pa
suj'l li Scie kukurydzy i chmielu. Korona maie zostac bezposredn io 
lIwi qzana z wienca lub przygocowana oddzielnie i nascerpnie zostac 
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als M<tteri al beso nders gUL Die Krone kann sowohl direkr auf den 
Ernrekranz gebunden als auch separat gefertigt und aufgesetzt wer· 
den. Den ges talterischen Abschluss bilder dann das Schmücken mir 
hesonderen Schmuckelemenren wie Bändern und Schleifen. Nach 
zirka 120 Arbeirssrunden isr eine solche Erntekrone ferrig. 

Über ihr Ernrekronenbinden im Jahre 2011 erzählen Frau Melcher 
und Frau Weihs weirerhin voller Begeisterung: "Wir versuchen die 
Ideen möglichst vieler Landfrauen einz.ubeziehen und suchen ständig 
nach Möglichkeiren, die Ernrekrone abwechslungsreich binden zu 

können. 1 hemenbezogen auf die Spreewaldregion, in der das dies· 
jährige Landesernrefest stanfand , haben wir von unserem orrsansäs· 
sigen T öpfer kleine Krüge und Gurkemöpfe anfeHigen lassen und 
diese dann als besondere Dekorarion an der Erntekrone befes rigr. 
Eiue Landfrau haI G roßmuners gure alre Spitze gespender, die 
ebenfalls an den Bögen als Schleifen befesdgr wurden. Dekorativ 
wurde Hopfen angelegr , der sehr gm zu den einzelnen G eueidear
reu pass re und sich zugleich in Form und Farbe abhob. 

Die ansn engende Arbeit soll narürlich auch Spaß machen. Des
ha lb ist es auch eine fröhliche Atmosphäre, wenn beim Binden der 
Erncekrone gegrillr oder frischer, selbstgebackener Kuchen und 
Federweißer gereiche w ird . Jeder bringr dazu etwas mir. So ve rbrin 
gen wir schöne gemeinsa me Abende, rauschen Rezepte aus, machen 
Pläne und besprechen die neuen Aufgaben der Landfrauen. 
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na}ozona. Ostateczny charakter uzyskuje wieniec na koncu w tr;lk
cie oz.dabiania chrakterysrycznymi ozdobami jak wS(~zki , msiemki 
i kokardy. Wieniec jes r gorowy po ok. 120 roboczogodzinach . 

o wia.zaniu wienca w roku 2011 opowiadaj<\ panie Melcher oraz 
Weihs nadal z petnym zachw)' rem: «Probujemy wj~cej gospodyn 
wl~czyc w nasze pomys ly i srale posz.ukujemy nowych mozliwosci 
na r6znorodne wi etzania wienca. Nawi'\zuj<\c remarycznie do re· 
gionu Spreewald . w kto rym w rym roku odbyl si~ Krajowy Fesryn 
Dozynkowy, zlecilismy w)'konanie tu tejszemu garncarzowi malych 

dzbank6w i sloik6w na og6rki (region Spreewald slynie z uprawy i 
produkcji ogo rkow - przyp. rlumacz). aby re zamocowac na wien· 
cu doiynkowym jako deko racj ~. Jedna 1.. gospodYJl podarowala [(a· 
dycyjn<\ koronkc: swojej babci , kr6r,\ umieszczono na lukach jako 
wsr~zk~. C hmiel mocowano [akze jako dekoracj~, poniewaz bardzo 
dobrze pasuje do pojedynczych rodzajow z.b6z oraz r6wnoczd nie 
odroznia sie: w swojej fo tmie i koJo tzc od reszty. 
Wyr~iona praca powinna ta kze byc przyjemnosci,\. DJarego przy 

przygorowaniu wie nca panuje wesota armosfera, tym ba rdz.ie; jd li 
sie: przy rym grilluje, spozywa swieio upieczone ciasro z napojem 
winnym rypu "burcza k". Kaw y cos l.e sob<\ przynosi. W ra ki oro 
spos6b s p~dzamy ze sob'\. wspaniale. wspolne wieczory, wymienia
my s i~ przepisami, uktada my plany i omawiamy nowe zadani a go
spodyn wiejskich. 

9 


http:bardz.ie


"Zum Wettbewerb zogen wir unsere Landfrauenkleidung an und 
fuhren mit hohen Erwarrungen zum Landeserntefesr. Doer erwar
teten uns 24 auf hohem Niveau gebundene Erntekronen. Auf Stän
dern wurden die umerschiedlichen Kronen im Bereich der Haupt
bühne nummeriert. für alle Besucher zu m Besraunen, ausgesrellt. 
Die Kronen wutden durch eine Fachjury bewerrer. Die ersten drei 
PJäeze wurden prämien und die Aeißigen Binderinnen wurden zu 
einem Esseu mit dem Minisrerpräsidenren. dem Landtagspräsiden
ten und dem Miuisrer fü r Landwirrschafe und Infrast rukrur einge
laden. Eine teilnehmende Gruppe wird jedes Jahr zusätzlich per Los 
gewählr lind ebenfalls zu diesem Essen eingeladen. In diesem Jahr 
hauen wir das Glück. 

Es herrschte eine super Stimmung und das ro lle Werter beim Landes
erntefes t lässt vermuren. daß wir Landfrauen aus Groß Neuendorf 
auch im nächsten Jah r wieder dabei sein werden." 

Na konkurs ubralys rny su oj gospodYJl wiejskich i pojechaJysmy 2 

dui ymi nadziejami na Krajowy Festyn Doiynkowy. Tarn zapozna
lysmy siCi z innymi 24 doskonale wykonanymi wiencami . Na stano
wiskach przy scenie g16wnej wystawioue zosta.!y w celu prezemacji 
dia publicznoscl ponumerowane wience. Byly one takie oceniane 
pnez jury. Tny pierwsze miejsca zoscaly nagrodzone. a ich praco
wice wykonawczynie zos taly zaproszone na uroczyscy posil"ek "l pre
mierem. prezydencern i minisrrem rolnicrwa Kraju Zwi<\zkowego 
Brandenburgia. Rokrocznie jedna losowo wybraua grupa gospodyn 
zos raje cakie weedy zaproszona. W rym roku mialysmy wla snie co 
szczCiScie. 

Panowala swiema arrnosfera a wspaniata pogoda na Krajowym Fe
stynie Doiynkowym pozwala przypuszczac. ie w przyszlym roku go
spodynie wiejskie z Groß Neuendorf rakie wezm<t W oim udziat " 

Peru Nlltfllchkt 
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Erntekränze in Polen 

Kränze, in runder Form, verbinden symbolische und religiöse 
Inhalte bei den verschiedensren geselligen Bräuchen, beginnend 
bei den Miniarurk ränzen anS Krämern zu Fronleichnam über die 
Kränze zu Johanni und den H ochzeirskranz der Bram bis zu den in 
G röße nnd Form imposam gefenig(en Ernrek ränzen.1 Vom künsr
lerischen Anblick sind die Ernrekränze am inceressanreseen gestal
ter. Sie repräsenrieren die gesamre Gruppe der Schniner gegenüber 
dem Hausherrn. Der Kranz isr das Symbol der Krönungder A rheir 
des Schnirrers. Gebunden aus den schönSTen Gerreiddh ren isr er 
niche nur ein Elemenr des Erncehranches, sondern darüber hinaus 
ein beachtenswertes künsderisches Gebilde. Traditionelle Kränze 
verfügen üher Elememe in Form von Kreisen, Kegeln oder Kro
nen. Dafür wurden frnber zum Binden spezielle, aus Holzgefercig
ce Srellagen genutzt. Heurzu rage werden immer öfrer Ges relle aus 

Moniereisen verwender. 
Die Kränze werden heure, wie früher, aus verschiedenen Gerrei

desorcen gebunden und mir Feldblumen oder Blumen auS Krepp
papier, Vogelbeeren, Nüssen und Schleifen geschmückt. Manchmal 
werden in die K ränze auch Srörche oder Zwillinge hineingesreckr. 
Aus dem Jahre \87 \ gibr es. von dem berühmcen Volkskundler 
Oskar Kolberg eine Beschreibung zum Anfertigen eines Erntekran
zes aus dem Kreis Kroroszynski : "Auf dem umeren Reifen (wie ge
wöhnliche Bngel) sind zwei halbe Reifen als Kreuz befestigr. Darauf 
srecken Äpfel und Nüsse und alles isr mir Schleifen umwickele. Er 
wird dem Hausherrn wie ein Teller übergeben, welcher den Kranz 
annimmr, den Schnitrern Wein und Bier reiche und ihnen erlaube, 
auf dem Hof am Fesr reilzunehmen".2 An andere r Scelle erwähnr 
Kolberg folgende Technologie: nDer Kra nz bes(ehr aus zwei Bügeln 
und ist anf einem Ring (über einem offenen Bogen) befeseigt und 
siehe wie eine Krone aus. Oben auf steckr ein Apfel, zwischen den 
Gerreideähren, mir ,;Vergolderem" oder "Flir rer" beseezr".J 

In Pommern wurden mindesrens zwei Kränze gebunden, eine r 
aus Winrergetreide, der zwei re aus Sommergerreide. "Solche Krän
ze rrugen die Vorschninerinnen anf den Köpfen. Auf dem Hof vor 
dem Herrenhaus wurden die Mädchen mit Wasser begossen. Selhs t 
dann durfte man nicbr ins Wanken ge raren oder um Goues Willen 
den Fesrkranz faHen lassen" . .( Ähnliches wird aus ChelmsZCLyinie 
berichter: "Am Ende der Gerreideernre binJen die Mädchen Krän
ze aus Ähren. schmücken ihn mir Blumen , legen ihn auf den Kopf 
der Vorschnitrerin nnd geben singend nach Hause. Der Hausherr 
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Wience Doiynkowe w Polske 

W ieniec, 1. kr6rego kolist<\ form<\ wi~i~ sier trdei symboliezne i wie
rzeniowe, rowarzyszy wie lu roinorodnym obrz~dom - pocZd:.wszy 
od miniacurowych wiank6w wieych z zi61 na Boie Cia~o, poprzez 
wianki swi<;coja nskie, weselne przybranie gtowy panny m~odej , do 
imponuj~cych rozmiarami i kszrahami wiencow doiynkowych. ' 

Z punluu widzenia plasrycznego najciekawsze s<\ wience dozynko

we. Reprezenrujd:. one cal<\ grupt; iniwiarzy wobec gospodarza. To 
wlasnie wieniec jese symbolem ukoronowania pracy rolnika. Wiey 
z najdorodniejszych klos6w zboi jese nie eylko jednym 1. e1ememow 
obrzerdu dozynkowego, jest wyrworem arrysrycznym. Tradycyjne 
wience maj<\ formt; ko}a, scozka, kopnly lub korony. W osramim 
przypadku do wicia wienca uiywano dawniej jako srelaiy specjal
nie przygowwanych drewn ia nych obr<;"czy. Obecnie czersro srelai na 
wieniec jest wykonywany 1. i.elaznych prer(Ow. 

Wience splarane s<\ z roinych garunkow tboi, ozdabiane kwiaeami 
polnymi albo t bibuly, owocami jarzc;biny, orzechami, wsr<\ikami, 
zdarza si~, ie pomierdzy re ozdoby zatykane s<\ figurki bocianow lub 
bliini<\r. Opis konsrruowania wienca dozynkowego z 187 1 roku, z 
powiaru krocoszY'lskiego podaje Oskar Kolberg: "Na obreyczy spod
niej przyrwierdzone Sd:. (jak zwykle pat<\kowam) dwie pM-obrt;cte 
na krzyi , w nich poweykane jahtka i orzechy, a wszystko sum po
wi<\zane ws[<\ikami. Odda;<\ ro panu na ra lerzu, keory przy;<\wszy 
w ieniec, czersruje in iwiarzy wi nem i piwem) i dozwala im taneanej 
na dziedzincu lub w sieni uiyc zabawy".2 "Wieniec z}oiony z dwoch 
pald:.kow na krzyi na obrd:.czce (l tokiec Srednicy w swietle) przymo
cowanych, wyglqda jak korona, i ma na wierzchu jablko, a mi~dzy 
klosami zboia. "paztocia« cz)'li "swiecidka".3 

Na Pomorzu wiro co najmniej dwa wience: jeden ze zboia ozime
go, drugi 1. jarego. "Talcie wierke niosJy przodownice na g}owach. 
Na dziedzir1cu przed dworem polewano dziewczyny wod<!. Nawer 
wredy nie wolno bylo si~ tachwiac i, nie daj Boie, zrzncic swid:.tect
nego wienca"."' Podobnje na C hetmszczyinie "w kOI1cU i niw splaraj<} 
dziewki wianek z ktosow, ubieraj<\ kwiarami , ktadd:. na g}ow~ przo
downicy i spiewajd:.c przez ca}<! drog~ wracajq do domu. Gospodarz 
przyjmuje wianek, wynagradza przodownicc; i wsrod plqs6w iniwia
rz)' ugastcza". ~ W bogarych maj<\ekach powiaru w<\growieckiego w 
Wiel kopolsce przygorowywano nawer szesc wienc6w: "Po skoncze
niu i niw i siewow (. ..) przychodz<\ iency do dworu z wienearni. mu
zyk q i spiewem, canczd:.c i krzycz<\c po drodze. Na czele gromady 
idzie sZeSc przodownlc z wiencami na glowachj jedna z pszennym, 
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GMlti"dr Bogdfl"i~c. 2010 

Wimiec doiynkouJY (jrngmmt) 
z RarlJawin . . 

GmiM Bogdr1flirc. -2010, 



Emulrrollf Modell da 
Kirc/Jr in ChwtrlQwiu. 

GUlitindc ß ogdtrllü:c. 2010 

t'(IitniudozJnkozvy 
model koi dola z Chwalowic 

Gmilla Bogd~rtiec, 2010 

Ernukrol1( Miihlmd, Teil 
drs t'(Iflppt:m der Cemfin

de Bogdal1iu, 2008 

Wimirc doiYI/NOW
kolo mly,;skie Elnnem herb" 

gminl 8ogdoniet:. 2008 

nimmr den Kranz enrgegen, belohm die Vorschnirrerin und wäh
ren d des Ta nzes werden die Schnitter bewi rrer".5 Auf den reichen 
Gürern des Kreises Wagrowiecki und in Großpolen werden soga r 
sechs Kränze geferrigr: "Nach Beendigung der Getreideerme und 
Saarbesrellung C..) gingen die Frauen mi t Kränzen, Musik und 
Gesa ng, ranzend und lä rmend den Weg zum G utshof. Angefühn 
wir der Zug von sechs Vorschn icrerinnen mir Kränzen au fden Köp
fen. Die Ersre har ei nen Kra nz aus Weizen, die Zweite ans Rog
gen. d ie Drit te aus Erbsen, die Vierre alls Gersre, d ie Fünfre aus 
Hafer u nd die Sechsre u ägr eine Krone aus H aselnüssen, die mi t 
bunrem Papier geschmückt isc. Außerdem (rägr jede in ihrem Tuch 
ein Q uan N üsse. Nacheinander ([eren sie zo rn Hausherrn lind sei
ner Frau lind legen die N üsse als Gaben dem H ausher[l1 zu Fii ßen. 
Die Kränze se tLen sie der Familie auf den Kopf, beginnend beim 
H ausherrn , welcher den Kranz aus Weizen erhälL Der Hausberrin 
dagegen wird die Krone aus Haselnüssen aufgeserzc".6 In de r Neu· 
zei r wu rden die Ernresyrn bole zu Kunstwerken in freier Gesra lrung. 
Diese re ichen von der Darstellung der önliehen Kirchenbauwerke, 
de r Symbolik des Boores und fi gürJicher Darstellungen karholischer 
Marienszenen bis zu rein weltlichen Schnirrerfiguren mi r Sensen 
und Ernrean ri bmen. Die Mater ialien werden dem künstled schen 
Gesamrkonzepl unrergeord ner und reichen von den rradirionell 
ve rwenderen Gerceidea rten über Äpfel, Kürbisse, Schleifen und 
Bä ndern bis hin zu Kunsrblumen. 

Oftmals sind die heurigen Ermekränze. obwo hl sie d ie bisher üb· 
liehe gewohme Form haben. so sehr ausgebaU[ nnd in bohem Maße 
gescbmückr, dass sie die Transparenz ihrer Konsrrukrion ve rlieren. 
Die inreressa mesren Beispiele für die Innovation bei der Konstruk
tion det Erntekränze wa ren folgende: 
Das Model l de r Kirche in Chwa}owice (Gemeinde Bogdaniec), 
angefertigt vom Z irkel der Landfrauen in C hwalow ice. die Form ei
nes Mühl rades. das ein Teil des Wappens der Gemeinde Bogdan iec 
isr, angeferrigr vom Schulzenamr in Jenin . Es gihr auch Beispiele, 
mit denen det La ndessrolz ausgedtückt werden soll , zu m Beispiel 
solche, die Ereignissen gewidmer sind, d ie für das La nd nnd die 
Besonderheilen der Region wichtig sind, zum Beispiel das Feiern 
des 50· oder 60.jä hrigen Bestehens der polnischen Adminis tration 
im Westen Polens oder :luch der Beginn der polnischen Präs idenr
schafr in der Eu ropäischen Union. 
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d ruga z iymim, rrzecia z grochowym, czwarra z. j<;a miennym, pi,\. 
ra z owsianym, a szos ta z. koron,\ z orzech6w laskowych poprzety
kanych ozdohami z kolorowego papieru. Opr6cz rego kai da niesie 
jeszcze w chusrce po pa rlY kwarr orzech6w. Przysr~puj~c kolejno do 
pana i jego rodziny, skfadaj,\ jed na po drn giej dary Z orzech6w u 
nog jego, a wier1ce kiad <\ ca lej rodzinie na gtowy, zaczqwszy od sa· 
mego pana. kro remu dosraje silY wieniec z pszeniey. Pa ni zas domu 
otf7.ymuje na gtowt; korone;: z orzech6w".6 

W osrarnich czasach re symbole doiynkowe sraty si~ swobodnie 
kszralcowa nymi dziehmi szruki. SjIYgaj ~ one od przedsrawien miej
scowyeh kokiot6w, symboliki iodzi oraz figurarywnych przedsra
wien karoliekich seen maryjnych ai do czysto swieckich figur i.en· 

c6w 1.. kosami i innymi arrybn ra mi i niwnymi. Stosowane mareriaty 
podporz~dkowane S,\ koncepeji arrys(ycznej i obejmuj'l obok rrady
cyjnie uiywanycb ga tunk6w zboia, r:lkie jab tka , dynie, koka rdy i 
wS('l i ki, a nawer szruczne kwiary. 

Cz~sco wspok zesne wience doz.ynkowe. mimo i.e przyjmuj<t formy 
zwyczajowe, s<t rak bardzo rozbudowa ne i do rego sropnia ozdohne, 
ie zarraca s i~ przejrzyscosc ich konsrrukcji. C iekawszymi pr1..ykbda
mi innowacji w konscruowaniu wierk6w doiynkowych mog~ byc: 
zboiowa makiera kosdo}a w Chwatowicach (gmina Bogdaniec) wy
konana przez Kolo GospodYJi. Wiejskich z Chwalowic, czy rei: forma 
kola mlynskiego (czIYsci herbn gminy Bogdaniec) wykonana przez 
solecrwo Jen in . Pojawiaj,\ sj~ rei pr6by wyraienia du my z wainycb 
d ia kraju i regionu w)'darzeri , jak swit;wwan ie pic::cdzies i~cio- ezy tei 
szeScd1.. iesit;cio lecia adminisrracji polskiej na ziemiach zachodnich 
Inb rozpoez~cie prezydencji potsklej w Unii Europejskiej. 

Miros/atJ) Pemch 

Altrollft. 2008 
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Ermelrrot/t, antaßlich des 
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PriiJidfllumcbnjI in drr EII
ropriilchm Union, 2011 

\'(Iimüc dozYllkowy Z okazji 
rozpocr.;citr polJldej prezydmcji 
w UI/;; Ertropejskitj, 2011 

I. E. Fry~·P ie tr;\Slkowa, A. 
Kuo,zynska-Incka. SZtUNII 
W obrzrdrrfh i zWYCZdjllch, 
[1/).) SztllJ:n IlIdvwfl IIJ Polser, 
pod red. E.. Fry~.r i e l ras1.
kowcj, A. Kunczyri.~k j cj . 
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Ernterraditionen in Polen Tradycje D o:iynkowe w Polsee 

Die Tradirionen der Erntefeste in Polen bestehen schon über 500 
Jahre. Manche Autoren vermuten, dass die Ermebräuche noch auf 
die landwiHschafdichen Bräuche vor der Chrisrianisierung zu
rückzuführen sind. Sie wurden im Herbst durch bäuerliche slawi
sche Srämme praktiziert, die an Weichsel und Wane ansässig wa

ren. Man kann sich hier auf Geschriebenes in der mittelalterlichen 
Chronik, insbesondere auf die Texte von Jan Dlugosz berufen, die 
sich aus dem früheren Polen erhielten. Eine der Bezeichnungen für 
ErntefeST ist "okn;:ine", von einem der frühen Herbsrbräuche um
gangene oder umfahrene sowie umkreiste Felder nach der Gerrei

deernte. 

Das Erntefest war der volksrümliche Abschluss der Getreideernte 
wuuderschön in verschiedenen Gegenden bezeichnet wie: obiynki, 

wyiynki, okr~ine, wieniec, wienczyny. Die Bezeichnung "wieniec" 
oder "wienczyny" kommt vom wichrigsten Attribut des Fesres, dem 
gebundenen Kranz aus verschiedenen Gerreideähren. Zygmum Glo
ger imerpreciene das Ermefest als Relikt heidnischer Bräuche ver
bunden mir dem Kult der Gottheit, welches sich in vetändertem 

Aufueten bis ins Chrisrentum erhäk Wie er in der "Altpolnischen 
Enzyklopädie" schrieb, sind es Weitetgaben, das nach erfolgreich 
beendeter Getreideerme die Slawen früher der Gottheit dankten, dass 

verbunden war mit Volksspielen und Besingen von Heldenhandlun
gen, Wohlhabenheit und vollbtachtet Arbeir des Landwirres, dessen 

Feld geräumr und seinen Nachbarn aus diesem Grund ein Festmahl 
ausrichtete. Aus dieser Quelle stammen unsere Ernrelieder und die 
von den Schnittern gebrachten Ermekränze sowie dem Festmahl, 

was vor dem Haus des Hausherrn allen ausgerichtet wurde. 
Das Erntefest "doiynki" und "okn;:ine" wird in verschiedenen 

Gegendeu oftmals anders bezeiehnet. Es sind Bezeichnungen wie 

"wyiynki", "obrzynki,,,l "zarzynki" 2 oder "wieniec", urtümlich und 
überall auf den polnischen Gurshöfen in leuter Zeit begaugen, ist 
es eines der schönsten und chatakterisüschen Feste für die polnische 
Landbevölkerung. Es isr ein Denkmal der Bräuche der ersren Land

wirtschafr an Weichsel und Warte, von welchen die Preußen und 
Litauer die Bräuche dann übernahmen:~ Als Überbleibsel vorchrist

licher Zeremonie und Rituale war das Opfern für die Agrargouheit, 
besonders imerpretiert durch die Gewohnheiten und Praktiken, 
verbunden mit dem letzten Büschel nicht geschnittenes Getreides, 
welches nach det Ernre auf dem abgeernteten Feld für die Konti
nuität der Vegetation des Getreides und des Ertrages, stehen blieb. 

Doiyuki w Polsce maja, jui ponad pit;:csedemi,,! rradycjt;:. Niekt6

rzy aurorzy sic:;:gaja, jeszcze dalej i wywodza, polskie zwyczaje doiyn
kowe z przedchrzddjarlskich zwyczajow agrarnych, praktykowanych 
jesieni,,! przez rolnicze plemiona slowiauskie, zamieszkuj,,!ce tereny 
nad Wlsf"! i Warta,. Przywotywane s"! ruraj zapisy ze sredniowiecz

nych kronik, zwlaszcza tekstow Jana Dlugosza, i urrzymuja,ce sit;: w 
dawnej Polsce jedno z okreSlen dozynek "okr~ine", od starodawnego 
obyczaju jesie~nego obchodzenia lub objeidiania, czyli okqiania pol 
po sprzt;:de zboia. 

] 

Doiynki byly uroczystym zakonczeniem inlw, nazywanym roz

maicie w r6inych okolicach: obiynki, -..vyiynki, okrt;:ine, wieniec, 
wienczyny. Nazwa wieniec czy wieuczyny zwia,zana hyla z najwai
niejszym atrybmem rego swit;:ta - wiencem spledonym z r6inych 

klos6w zb6i. Zygmum Gloger imerpretowal doiynki jako relikt 
zwyczaj6w poganskich, zwi,,!zanych z kultem b6s[W urodzaju, kr6re 
w zmienlonej postaci przetrwaly w chrzeScyansrwie. Jak pisal w "En

cykJopedii Staropolskiej": "Sa, podania, ie za ukonczone pomyslnie 
iniwa dawni Slowianie odbywali dzi~kczynienia h6s[Wu, pol,,!czone z 
igrzyskami narodowemi i opiewaniem czynow hohaterskich, zamoi

nosd i dokonanych prac rolnych gospodarza, kr6rego niwt;: sprz"!tllit;:
to i ktory s,,!siadom swoim biesiadt;: z tego powodu wyprawiaL Z tego 
ir6dla pochodz,,! uasze pidni doiynkowe i wieniec przynoszony przez 

iniwiarzy, oraz uczra przed domem gospodarza dla calej gromady 
wyprawiana. Tak wi~c doiynki i okr~ine, zwane inaczej w roinych 
suonach Polski ,,-..vyiyukami", "ohrzynkami",l "zarzynkami"2 lub 

"wiencem", uroczyscie i wsz~dzie po dworach ziemian polskich do 
osrarnich czas6w obchodzone, nalez,,! do charakrerysrycznych i naj

'I pi~kniejszych obrz~d6w rolniczych narodu polskiego i s"! zabytkiem 
obyczajo-..vym pierwornego rolnictwa Pohn nad Wisl,,! i Wart"!, od 
kt6rych obyczaj ten przejmowaly plemiona pruskie i lirewskie":~ Jako 

pozostalosc po przedchtzdcijanskich obrz~dach i rytualach skbda
nia ofiar b6stwom agrarnym imerpretowano zwlaszcza z\:vyczaje i 
praktylci zwi,,!zaue z ostarni,,! kc:;:p,,! niezic:;:rego zboia, kr6re po iniwach 
czas jakis pozostawiano na pustym jui polu dIa cia,glosci wegetacji 
zb6i i cia,glosci urodzaju. T~ostamia, pozostawion,,! na polu kt;:pt;: zbo
ia nazywano przepi6rlq, na Mazowszu i Podlasiu, perepe1ka" na Kre
sach Wschodnich, hrod,,!, we wschodniej cz~sci Mazowsza, koz"!, w 
Malopolsce, pt;:pem lub, p~pkiem, w poznanskiem. Scinano j"! bardzo 
uroczyscie i m6gl ro zrobiC tyIko najlepszy kosiarz, po czym wrt;:czano 
ja, najlepszym iniwiarkom, aby uplorly z niej wieniec. 
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Die lerzren auf dem Feld srehen gelassenen Gerreidehüschel werden 

"przepiorka", Masuren und Podlasie , "perepdk:(. Wesr Kressen 
.,broda", Westreil Masowiens, "koza", in Kleinpolen und "p'tpem ode:' 
~pkjem", um Posen, genannr. Geschni rfen wurden sie seh r feierl ich 

vom besren Schnirter, der sie dem besten Erncea rbeirer übergab, um 
daraus einen Kranz. zu binden . 

Das Erntefesr in de r heurigen Form lehm sich, am wahrschein_ 

lichsten. an die ßräucbe des 16. Jh. oder des Überganges vom 16. Jh. 
zum 17. Jh. an. Das ist verbunden mi t dem Aushreiren der Vorwer
ke auf dem poln ischen La nd . Das Ernrefes r wurde fli r d ie Ernce
arbeirer von den G rundbesitzern 31s Dankeschön für die gelei sre[(~ 

Arbeir wäh rend der Ernre sowie als Dank für den guren Ernreenrag 
ausger ichre r. Es wa ren Spiele. Fesressen und Tänze als Auszeich. 
nung für die gur ausge füh rren A rbeiten wäbrend der Gerreideernre 
und dem eingefahrenen Ernreertrag. dem immer ein riruelle r Teil 
vo raus ging. Die Schniccerinnen banden Kränze aus ve rschiedenen 
Gerreid ea reen und schmückeen sie mir Früchten. ßlumen, Vogel

J 
beeren (Eberesche), Nüssen und hUllren Schleifen . Der Ernrekranz 
verkörperre alle e ingebrachren E[[räge und desha lb wird es Ernreer· 

l rräge genannr. Mir dem Kran z wurde "Zu r Kirche gega ngen, um ihn 
.\ weihen zu lasse n. Danach rrug ihn die bes te Schuicrerin, mit Hilfe 

von Kuechren oder anderen Erncebe1fern, zum H aus des Ausrichrers 
d es E rnrefesres. Hinrer ihr srand ein Fescrug mir feierlich gekleide· 
ren Schnirrern, die auf den Schul rern befeseigte ßlumen rrugen und 
gepurzte Sensen und Sichel n mir sich harren. Die Teilnehmer a m 

Fesrzug singen verschiedene Ernrelieder, die die schwere Arbeir bei 
de r Gerreideerme oder von lokalen Ereignissen erzählen. Sie stelleen 
eine Arr münd li che C hronik des Dorfes dar. Eines der popu liirsren 
Lieder und in verschiedenen Variamen in vielen Regionen Polens ist 

folgendes Lied: 

Erme, wir trugen den Ermccrtrag 

LU des Bauern Haus! 

Das es gtll frudue(. 


aus einer GC1reidepuppe hundert Eimer 

Ht!rr, öffne weit das Tor 


wir bringen den Kr.lO"Z ~us reinem Gold. 

Decke Har, Ti.sche und Bänke!. 


es kommr z.u d ir cin ungc' ...Ölmlkhcr Ga!'o(, 

Ernte, wir rragen den Ernrccrrmg ... 
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Doiynki . w formi e zbliionej do rej, jak:\ 7.namy dzis, narodzHy sj ~ 

najprawdopodo bniej w XVI . Iu ~ na prz~ton:ie XV I i .X VII wieku. 
Wi<\za~o s i~ ro z upowszecbmemem na ziem lach polsktch gospodar· 
ki folwarczno·dworskiej. Doiynki un:l:.dza li d ia i niwiarzy i stui by 
wlasciciele maja.ckow ziemskich jako podzi~ kowanie za wyc~ion<\ 
prac~ przy i niwach o raz dzi~kc1.ynienie za dobre plony. Byty ro za
bawa , poa~smnek i rance w nagrodc; za dohne wykonan'l. pracc; 
przy i niwach i zehra ne plony. Poprzedzab je zawsze cz~sc ryrua lna. 
2 niwiarki plotty wieniec z roinych garunk6w ~boia i przyozdabialy 
go owocami, kwiaram i, jarzcrbin<\, o rzechami j kolorowymi ws r:\i· 
kami. \X1ieniec doiynkowy uosabia t wszys rkie zebrane pio n)' i uro· 

duj i dlarego nazywa ny bywat plonem . Z wiencem udawano s i~ do 
kosciob, aby go poSw i~cic . Nast~pnie najlepsza zniwiarka, ezasami 
2 POUlOc~ parobk6w i innych ucz.escnik6w i niw, niosb go do domu 
gospodarza doiy nek. Za ni<t posn;powat korowod odswill rnie ubra
nych iniwiarz)" nios<\cych na ramionach przybrane kwiarami , wy

czyszczone kosy i sie rpy. Uczesrnicy ko rowod u spiewali r6ine pidni 
zwia.zane ze i niwami i opiewaj'l.ce cillzka. prace: i niwiarzy Oraz lokal
ne wydar7.enia . Sranoway o ne rodzaj uscnej kroniki iycia ws i. Jedn~ 
z najhardziej popularnych , pojawiaja.c<t sie; w ro i nych \Va ri anrach w 

wielu regio nach Polski, byta nas{<rpuja.ca pieSo : 

Pion, nic:siemy pion 

w gospocl:lrZ3 {lub ;egomoki} dorn! 


Ab)' dobn.e plonowa lo, 


Po sm kor")' 7. kopy dalo

' 

O{wieraj, panie. sz.eroko wrmOt 

nie:s iem ci wien iec 1.e szcz.crcgo 7.fou . 


ZaSciclaj. panie, StOty i law)', 

Id7.ie do debie goSt n iebywaly. 


Pion, niesiemy plon ... 


Gospodarz doiynek - najcz.c;sciej d ziedzic lub d z.ie rzawca pol 
- oczekiwat na ganku lub przed b ra m<t wraz z maHonk,\, krewny
mi . rezydenrami i sluih~. a ezasem rei pJebanem. Dziedzic przyj
mowa l od i niwiarz}' chleb, krory 1. szacunkiem catowaL Nas re;pnie 
przyjmo\Va ~ wieniec od przodownicy, osobiscie wnosit go da domu 
i usrawia t na scole, po aym prosil przodownicc; do ranca. Porem za
prasz.at wszysrkich na poczCfs runek i prowadzil do sco t6w, przygoto
wanych wCzdniej nJ. dziedzirlcu lub w srodole, nakryrych dohrym 

jedzeniem i napirkiem. Po uczcie rozpoczynafy sill tance i konkursy. 
Podczas 'l.abawy dozynkowej ncysco urz.<\dzano r6ine gry orn popi
sy zr~C'l. n osci. 00 najpopularniejszych nalei.a ty wyscigi fu rmanek. 
kon kursy w dojeniu krow i wd rapywa nie siJT na posmarowany myd 
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Dcr H alisherr des Erntefestes, meisrens der GutshCIT oder d(:r Päch
ter des Wartete auf dem Hof oder vor dem W[(Jr mir seiller 

frau, Verwandrcu, Residenten und Personal, manchmal auch mit den 
Knechten. Der Gursherr nahm vom Schntncr ctJS Bror enrgcgen und 
küsste es mir ElufurchL Dann nahm er den Kranz von der Vorarbd
(crin trug ihn persönlich ins H:luS und stellr(' ihn auf den 
'l'isch und die Vorarneireriu zum Tanz. Danach lud er allc zurrt 
Essen ein und führte sie an die die frühcr im Guu;h:ms oder 
in der Scheune srand~!L Sie waren mir gUft:ll und Geträn~ 
kCll Nach dem Feierlichen die Tänze und \\!crr
bewerbe. W:ihrend der Ermespiele verschiedene und 

Geschickllchkciu;vorführuf1gen durchgeführc Zu den bckaunresccn 
gt:hören der Wettlallf mir Fuhrwerken, der \Xlerrkampfim Kühe md

ken und das Erklimmen eines mir Schmierseife bcsrrkhenen Pfahles. 
Oben auf deIn Pfahl bt:fanden sich eine Flasche Schnaps, ';X/ursr oder 
andere Preise. Das Feiern zog sich bis spät iJl die Nacht hinein. 

Als 1m 18. Jh. das Gerrcideschneiden mit einer Sense ent
stand ein neuer praktizien VOr der GetreiJecfnrc, 
Es wurde ein freier Schniuer für die Ermearbeirer 
welche das erste Mal an der Enlrc teilnahmen. Das wurde in ganz 
Polen aber am war es in Gro(spolen. Dic 
;iheren Schnirrer schmückten den Knaben mir Grünem, der da~ t:r

Sfe l\1al mir der Sense während der Ernrc arbeiten soUce. Mau 
ibm el0en aus Grün gerertiglen Kranz auf' den Kopf und 
Ihn mir MuslkbegJcirung zum Besilzer dcs Gmes oder Vorwcrkes. 

allen etwas zu essen oder etWas Geld und die ganz<.' Ge
zurn Tanz im Wircshaus. Der junge 

ein Emrereilnchmer auf dem sich an· 
schHeßcnden Ernrefe)T. 

Nach Ende der feiedichkciren wurde der Ernrekranz in der Scheu
ne de~ H3 ushcttn bis "wr neuen Aussaat im oächsren Jahr aufbewahre. 
Ausgefallene Körner wurden in den Sack mJt dern .,",af"uf gCge'l>el], 
um damltden Vegcwrionszykllls zu unterstreichen, j\1an 
dass e~ Jadurch im fläch,~tt::n eine gure Erntt:: wird. 

Zum Ende des 19. Jh, eorsrand der Brauch, dic Ermefesre auf 
Bauemwlrtschaf'tcn auszuridHen. Sie wurden vom reichsten Bauern 
für die l-law.bewohnet Familien, Knechtc und die flir die Emcezel! 
angenommenen organisiert, Sie lehnren sich an die Ernre
feste auf den Gurshöfen an. Auch ihre \Xfe{rkämpfe waren sehr ähn
lleh, harren sie einen bescheidenen Charakrer, 

Als Polen im Jahre 19i8 seine Unabhängigkeir erhidr und \väh~ 
rend der wurden auch Ernrdesle der des Krei
ses und der Kirche Dic Schirmherrschaft überuahmcu 
die Kirche, bäuerlkh~ Dorfurganisarionen und Sdbsrvcrwattungcn 

km slup. Na wierzcho!ku umieszczona byb bucelka w6dki, 
kidbasa hib inne nagrody. dozyf1t::k sit; 
nleraz do o6tnvch godzin nocnych, 

w wieku XVHI rozpowszechnH si~' ~ciHanja zb6i za 

pomoc<i pojawjf talG;.;c nowy prak[ykowallY 
ro".'"pr)c,:~cieln iniw. wtcdy rzw. wyzwoliny kosia
rza dla miodych w zhlmze 
plon6w. Pr<lkcyk()W'LOO popu
bmt: byJ:yw przysrrajali w zielerl m1'o

kc6ry oierws2'.Y kosy podczas iniw) w 

:rakbdano mu wieniec na g{owt( I prowaelzono przy rmlZYC~ 
do wiascidela dWOfU czy fulwarku. Tcn dawal wszysrkim pOCZt;sru

nek .!lbo pewnq a eale luwanYStwo udawilro na 

zabawfi do WYZWO!OilY kosiarz stawar porem pd
noprawnym ucz~smjkjem iniw i n,lSH;;puj'lcyeh po nich dozynek. 

Po zakoriczonych wieniec pr1.echo
wyw:tno w stodole ai do uo\vego siewu w nasr~pnym 

a wykruszone z :riarna wsypywano do work6w Z zlar

nem sicwnym, \V tcn spos6b dqglosc cyklu wegcra
cyjnego. W"jerzono tei, ie to urodzaj ! dobrl.! plony w nad
chodzqcym roku, 

Pod konjec XIX ,vieku upows7.echnH sie zwyczai urzadzania do,· 

chlopskich gm,podarskkh. Byty one przcz 
uv~al"·Y'll gos]podarzy dIa domownik,)w, rodziny, parohk/1w 
bornik6w najt(tych na ezas iniw. Wzorem dLl llich by!y 

dworskie 1 Ich byt bardzo choc mialy znaczllie 
.~kromniejszy CUd ,,'" CL 

Po przez mcpodlcg!oki w 191B roku i przez 
ca~y okres zacu;to tci doiynki gm lil
fl\::J powralOwe j PauoJlowal im Küscit'J1, wiejskie 

gospodarcz..: 1 samorzqdowc czy koh Stronn!crwa Ludoweü:o. 
~ysro.scJ byry swego rodzaju m<1nifcstacj~ 

ryzmu ruchu ludowcgo ora:!. rdjgijnych i polltycznych 
rnieszkaric6w WSl. By!y rei wyrazem dllmy z do $[a
ou maz poczucia i odpowic~ 
dzialnosd La [0, by w na nowo uie zabrak1'o 

W obchüJach zachowab sk wi<;bzosc tradvcvlnvch 
2'. wieI1caml 

araz zabaviry J konkurs}'. W okresie ur,"uq
wzbogacHy jed nak 0 nowe elem(:!n ry. 

wity '\vyscawy rolu!cze, maszyn, czy wyste;py 
zcspohSw tudnwych. Same przestary gl:6wnje swl<;tem 

calorocznq pfac~ oraz je) efekry, ,,,as,lo,Ja
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Landwirre werden durch den Primas Polens zelebriert. In immer 
mehr ü rre n find en Erntefesre srarr und haupcsäehlieh präsenrie
ren die Schulzenämrer ih ee Erntekränze auf den Feierlichkeiten 
der Gemeinden, Kreisen oder Woiwodsehafcen. An die Traditio
nen der Kriegsjahre knüpfr das Fesr des Broees in Bogdaniee an, 
welches 20 1) seho n zum 16. Mal searrfand . 

Heure haben polnisehe Erneefesee schon eine lange Geschichte. sie 
haben sich aber in ihrem C harakeer niehe geänderr . knüpfeu immer 
wieder an alre Vorbilder. Bräuehe und Ttadicionen an . Als Zugabe 
für den fes tlichen Teil der Feierlichkeieen werden Ausseellungen von 
örrlichen Landwirten lind Beerieben mir Lebensmircelprodukren. 
Volksfeste, Lonerien sowie Konze([e mie Volksmusikgruppen und 
manchmal mir Srars der popu lären Musik mir einbezogeu. was die 
Arrrakcivirät des Begehens der Ermefesre und dem Feiern für die 
Gemeinde erweitert. 

Z usammenfassend möchre ich eine kurze Ernrefesrparabel nen
nen. welche von Ja roslaw Skupnia auf der Inrernerseite der Gesell
schaft der Landfraue.n von Andryeh6w im Arrikel "Erntefes t der 
Gemeinde. Andrychaw 2008. Wir bauen eine Einheit." zu lesen ist: 

"Ein Bauer h~l([C zwei Aeißige Söhne, Schon vor dem Tode sagte CI' 

ihnen. dass er auf scinem Feld einen wcrtvollen Sc:h;l t'l vergraben 
h,u . D:l s Feld h:l l er 'Zw ischen den Söh nen aufgeleilt. D ie Söhne- be· 
gannen n ~lc h dem Tod des Vaters den Schatz 'Zu suchen. Aber um 
da s Du rchzuführen. musnc das g tlllZe Feld um gegr.,bcn w4! rdcn . 
Dem Jüngeren War es balJ leid. dass er so viel Zeit für d:1S Suchen 
ve rwendc t h-a r und begann J c,shalb in d ie umgegrabene Erdc IU 

~iic:n ulRI Pßat11.cn ei n1.uscnc:n . Ocr Andere gwh weiter li nd ;e:dl:S 
!vLl!, wenn ~ i~ sich Lrllfe:n lIud J. ru :t hen, bane der einot' d n beslefhes 
Land. auF welchem 5chon d ie ers ten C c[rcidr:äh rcD wuchsen. Aber 
der andere ha tle: nur ein leeres fId el , mrr welc.hem Un krau t wuc;:hs. 
Dan n versta nden sie. W3~ der Va rer meinte". .t 

t 


"Pcw icn gospod"rt m i;, f d"' oeh '1.Jolnycll :>yn6 w. Tui piled ~mic!rd" 
wY1Jl:l.1irn. ze 11:1 S\voim polu zakopal d rogocenny skarn. Pole [Q po

dzid il pomic;dz.y swoich syn6w. Synowic po smicrci ojca z..'1.~l i 'iluk.'1.C 
wspomnianego :,k:lrlul. Aby LU zrohi, - In ,du byln przekopac c l le pole. 

Mlodszemu bylo ial. ic poswi~dl duio prac}' na S7..uk:mie i 'Z3cZ<l1w 

r07.kopancj zicmi sadzic i si...:. Drugi kopal da lcj, kialy sie; spotka li i 
spojf"t.cl i 'Z.:} sichic - jeden z nidl mül spr;]wion~ i zasian<! ziemi~, Jla 

ktarej rosly jui. picrw5l.C klOS)' zhoia. drugi - eylko puste pole. na kro
ryrn rosly chwasty. Zrol.ll lT'l icli wled)', CO ich ojcicc rn i:tl n 3 In}'sli" . .. 

Alldruj \Voryn;u 

ßogddlliu , 2009 
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Erntefest der Gemeinde und 
Kirchengemeinde in Cedynia 

Jedes Volk har Besonderheiten bei seinen Spieleu. Freizeirgesralp 

rungen, kul ru rellen Veransla lrungen. Vorsrellungen zu Ri rualen 
und Bräuchen der Vergangen heir. zum Bewa hren der heimarl ichen 
Tradicioneu, so wie auch das Feiern des Ermefesres. 

Cedynia isr eine von vielen Gemeinden) d ie das Fese des Bro
tes begehen. aber eine der wenigen Gemeinden die d as Ernrefesr 
mir alrpolnischen T radi tionen durchführeu. Das Ernrefesr beginnr 
mil dem Hineinrragen der Erurekrä uze in die Kirche. Aa nkierr von 
Srandan enrdgern . D ie Kirche ist an diesem Tag mir Ernregaben ge
schmücke. Es darf an Sonnenblumen, Kräurern , Früchren und Ge
müse niehr fehlen. Der Landrar bringe in die Kirche Gabeu wie Brot, 
Honig. Wein, Früchre u.ä., welche für die Heilige Messe dargebrachr 
werden. Ein Helfer hälr ein langes Ernrefesrbror) welches gesegner 
werden muss und nach dem Kirchgang. wäh rend einer Zeremouie, 
dem H ausherrn übergeben wird . 

Die Anzahl de r Ernrek ränze wi rd von Jahr zu Jahr größer. Im 
Jah r 2011 waren es 18 Kränze. Die Trad irion gibr vor, dass als 
Symbol des Ernrefestes der Kranz als Krone oder Puppe gebuu
den sein sollre. Fü r d ie Gesealrung isr es heure aber uicht mehr 
zwingend. Die zum Ernrefesr geferrigren Kdnze sind mühselig 
ge Aochcene Kuns rwerke und zeigef-l meisr kirchliche E lemente 
uud heil ige Figuren aus der Bibel. Es werden auch Ernrekörbe 
mir Gemüse gesra lter oder D inge dargesrell r, die mir ihrem polni
scheu Dorf ve rknüpfe sind . 
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Dozynki dekanalno gminne w Cedyni 

Kaidy nar6d, ma wewn~ rf1.ny obowi,\zek w swoich zabawach, 
rozrywkach i widowiskach kultywowac i odrwarzac obrazy i oby
czaje ze swojej pruszlosci i 7..achowywac pic;kne ojczysce cradycje do 
h 6rych mioozy innymi n a lei~ obrzt;dy doiynkowe. 

Cedynia jesr jedn '1 z wieht gmin. kt6re o rganizuja, swiC;ro plo
n6w, ale jedn a, z niewielu gdzie obf1.C;d doiy nkowy jes r prowadzony 
zgodnie ze staropolska. rradycja,. 

Doiynki fOzpoczynaj a, s i~ od uroczystego wprowad zenia wiencow 
do kosciota wraz z poczrami sztanda rowymi, kro re [0 wprowadzaja, 
delegacje. Kosci61 r6wniei w rym d niu jesr udekorowany ptodami 
ziemi. Nie moie zabrakna,c pit;knych sloneeznikow. ziol. owocow i 

warzyw. Do ko.scio la srarosrowie przynosza, dary, krore w ezasie Mszy 
$wic;rej skladaj'1 wollerze, ayli chleb, miod, w ino, owoce irp. Asysra 
zas (rzyma d rugi chleb doiynkowy, kr6 ry musi byc poswi~cony i w 
ezasie obf1.t;du ofiarowany gospodarzowi. Wiencow z kaidym rokiem 

przybywa, w rym roku bylo ich osiemna'scie. Tradycja nakazuje aby 
symbol dozynek byl wyplarany w kszrafcie korony lub snopka, nie 
zawsze jednak rak si<; dzieje . Wience przynoszone na doiynki, [Q 

wr<;cz arcydziela, misrernie wyplecione, najcz<;'sciej przeds rawiaja, 
elemenry koscielne i swi<;rych (posracie z biblii), oraz kosze warzyw 
lub inne rzeczy kojarza,ce si<; z polsk'l wsi<\. 

Po Mszy $wi<;rej Dzi<;kczynnej. krora jest odpraw iana w podzie; ko
waniu dia Pana Boga za plony zb6i i wszysrk ie dary ziemi, delegacje 
wychodza, z kok iola i ll srawiaj'l sie; kolejno. Na czele kapela ludowa 
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Nach dem Gorresdiensr. welcher als Dank an Gott für die Ge
rreideernre und alle Gaben der Erde abgehalten wird, gehen alle 
Anwesenden aus der Kirche und srellen sich für den FeSrUffi1.ug auf. 
Angeführr wird der Zug von einer Volksmusikkapelle. Dann folgen 
das Älresrenpaa r des Erntefesres und seine jungen Helfer. Das sind 
die jährl ich wechselnden Vertrerer des Dorfes, die Hir das Erurefesc 
veramwordich sind. Vor ihnen seellen sich noch die Srandarrenfüh
rer auf, die den Zug bis zum Fesrplatz des O cres begleiten. Hinter 
dem Älresrenpaar, gehr in der ers teu Reihe der Hausherr des Ernte
festes oder der Bürgermeisrer lind der Pfarrer iu der Begleir ung von 
Ehrengäsren . Da uu folgeu die Dorfschulzen mir ihren Erntekrän
zen, beginnend mir dem für dieses Jahr ausgewählten ÄJresrenpaar. 
Es werden jedes Jahr 'l,wei andere Dorfschulzen aus den Gemein
den ausgewählt. Nach den Ernrekräuzen folgen die Einwohner und 
Gäsre. Der Fesrumzug serzr sich mit Musik und Gesang durch den 
On zur Freilichtbühne iu Bewegung. 

Wenn der Festumzug das örtliche Amphitheater erreicht, präsenriereu 
sich alle Kranzcräger mir einem kurzen Abriss zur Geschichte ihres O r
res. Jeder Kranz bleibr nach der Präsentation vor der Bühne aufgestellt. 

Vor der Bühne stehen Srühle , auf welche sich der Hausherr des 
Ermefesres oder der Bürgermeisrer serzt. Hinter ihm sitze das ÄI
resrenpaar und hinter ihnen stehen die beiden jungen Helfer. Mei
stens sind es Schüler des Gymnasiums. 

Das isr dann der Momeur, in dem das alrpolnische Ermefesr. Ri
rual beginnr. Auf der Bühne sp richt der Erzäh ler über das Ende de r 
Geueideerme und das aus diesem Anlass beginnende Volksfesc. Es 
werden der Hausherr, das Älcesrenpaar, die Helfer und alle Gäsre 
herzlich begrüßt. Auf ein Zeichen des Erzählers beginnt die Kapelle 
das Lied "Errrag, wi r bringeu den Ermeertrag" zu spielen, welches 
auch das Signa l für die jungen Helfer is t, dem Hausherrn, dem ÄI
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za ni~ srarosrowie doiy nek i ich mloda asysta. Pn,ed nimi usrawiaj;\ 
sit; wszysrkie poczry szrandarowe, krore caty korowod dozynkowy 
prowadz~ do amhrearru miejskiego. Za sra roscam i w pierwszym rz~
dzie idzie gospodarz doiynek, czyli burmisttz. i ksi"dz w rowarzy
srwie honorowych goSei. Nasr~pnie usrawiaj<\ si~ solec twa z wien
cami, rozpoczynaja.c od solecrw z ktorych s~ wybrani sraroswwie 
doiynek. W kaidym roku gospodarzami s~ kolejno nastc;pne, zawsze 
dwa solecrwa z gminy. Za korowodem wier1cow usrawiaj~ sirr miesz
kancy i goSeie. Korowod doiynkowy idzie z muzyka i spiewem. 

W momende przyjscia korowodu do amfireat ru wszystkie delega
cje 1. wiencami s~ prezemowane wraz z kr6rk~ hisro ri<\ miejscowo
sei. Ka idy wieniec po prezenracji sraje przed scen". 

Kiedy wszysrkie wience jui sroj" na swoich miejscacb, przed scen~ 
siada na specjalnych (fon ach pietwszy gospodarz doiynek czyli bur
misrrz a tui za nim sjedZ<\ starosrowie, a jeszcze za nimi sroi mloda 
asysta starosrow- najcz~Sc iej s~ ro uczniowie Gimnazjum. 

Jesr CO moment kiedy rozpoczyna sj~ Stacopolski Obrzc;d Doiyn
kowy. Ze sceny narrator opowiada 0 zakonczonych iniwach j roz
poczc;ciu radosnej zabawy z rej okazj i. Na pocz~tku na rrato r wita 
gospodarza, sra rosrow, asysrt; Ofaz wszystkicb przybytych gosci. W 
rym mornencie ua komend~ natratora kapela zaczyna grae "Pion 
nies iemy pion", kc6ry jesc sygualem dia asysry sra ros tow ahy ude
korowali gospodarza doiynek i S{arost~ oraz siebie bukiecikiem z 
Hosow i kwiarow do buron ierki orlZ wianuszkiem wszysrkie panie 
czyli sraroscin'r i jej asystt;. W rym momende narraror zaprasza sta
rostow, krorzy wchodz<\ na scen~ z chJebern dozynkowym, posw i ~

conym w kOSeiele na Mszy $wi~[ej. KapeIe przez caly czas spiewa. 
Nanacor ustawia srarosrow w odpowiednim miejscu na scenie i pro
si aby asys(a przyprowadzila gospodarza doiynek. Majesrarycznym 
krokiem wchodzi na scen~ burm istrz w rowarzystwie asysey, i staje 
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tesrenpaa r und sicb kleine Srräußchen aus Ähren und Blum en ins 
Knopfloch zu stecken und den Frauen kleine Kränze aufse tzen. 
Danach bittet der Erzähler das Ältesrenpaar, mir dem wä.hrend des 

G octesdiensres gesegnerem Bror, auf die Bühue. Die Kapelle spieI r 
die ganze Zeir we icer. Vom Erzähler wird das Ältes renpaar platzierr 
und er binet die Heiter, den Bi.irgermeisrer zu holen. D er Bürger
meisrer kommr mir majesrätischen Scbriuen in Begleirung der bei
den Helfe r auf die Bühne. Er srellr ihnen gegenüber auf. In diesem 

Momenr hö n die Kapelle auf zu spielen und dem Hausberrn - Bür
germeis te r wird das Brot mir folgenden Wonen überreichr: 

..Unserem Hausherrn überbringen wir das. B I'O[j welch~ aus J~r 
diesjährigen Erl1re gebacken wu rd t;. als SYITIbol land\virrschafdicher 
An~lrcn gllngcn , schwerer Arbeir, Gabe Jello Himmels lin d Corres 
Gnade. \ X/ir bhren Okh. dkstn Brm l"ib gerecht zu rel l~n , so d:tSs 
eS ke inem Einwohner u nSC I'e l' Gemei nde. keinem Gase, der sich hier 
aufhielr oder noch 'lu fll.llr, an Bror feh le.'" 

Der H ausherr kü ss r das Bror, legr es an einen vorbereireren Plarz 
und beginnt seine Rede aus gegebenem Anlass. 

Nach dem Auftritt des Bürgermeisters wird der Ern tekranz des 
Älcescenpaares auf die Bühne getragen, welcber dem Hansherrn des 
Erntefesres al s Geschenk gewidmet isc. 

Nachdem der Kranz auf der Bühne pla(zierr wurde, srehen auf der 

einen Seite der H ausherr. das Ältesrenpaar, die Helfe r und ihnen 
gegenüber eine Kapelle oder eine Gruppe. welche einen vorbereire

ten Abgesang darbie tet. Besungen werden der Sradcrac, Insrirurio
nen , Orga uisationen, Einwohner der Gemeinde, Pfarrer und viele 
andere, natürlich alles mir einem Augenzwinkern, so dass niemand 
beleidigt wird. 

Is( der Abgesang, der einige lobe und andere (adelr, beender, gibr 

der Erzähler kund, dass der dem Hausherrn geschenkte Ernrekran z 
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naprzeciw s(arosrow, asysra sroi za burmis(rzem w rym momencie 
kapela milknie a srarosrowie pl"l.e k azuj;~ chleb gospodarzowi - bur
misuzowi i mowi:t 

,.,Gospod3r/.u na~l - Pf't.)'nosimy C i chlcb upiec7.ony z regOl'oCL
nych :z.bioröw jako symbol tl'udu rolniczcgo, d~kicj pmc)'. dal'l! 
nieba i Boiej I"ski. Prosimy Cier abys dz.iel i I tcn bo.:::hcn sprawicd
liw ie. [3k :lby chleba nie 'Z:.braklo hdnemu m ieszk:l.Ilcowi 113szej 
gminy. an i gosciom, kton)' si, [U raj pojawi li i jeszczC' pojawi<}" 

Gospodarz bierze chleb, ca~l!je go i odsrawia na wczdniej przygo
rowane miejsce i wyg~asza swoje przemowienie okoHeznosciowe. 
Po wyst,!pieniu burmistrza na seen/{ jes t przyniesiony jeden wieniec, 

krory o.f1arowany jest w prezencie dla gospodarza doiynek, wieniec 
naleiy pos(awie na srodku seeny. 

Kiedy wieniec sroi na scenie po jego jednej srronie stoi gospodarz, 

starosrowie i asysta po drugiej kapela lub zespOl kt6ry przygotowa~ 
przyspiewki rozpoczynamy ospiewanie wbdz rniasca, insryrucji, 
mieszkancow gminy, ksiifiy irp. - wszysrko oczywiscie z przyrnru
ieniem oka, poniewai nikr nie moie si/{ a brazie. 

Po zakonczonych przyspiewkaeb, h ore jednych chwal~ innych 

gani,! narrator zapowiada , i e wieniec, kt6ry jes( podarowany dia 
gospodarz..a musi byc obrancz.ony. Gospodarz wybiera jedn,! przo

downic~ i prosi ja do canca, kapela g ra oberka i w ko~o wienca na 
scenie rraw raniec. Jes r ro mo mem bardz.o radosny, wszyscy klaszcz~ 
i .spiewaj~ ~ cjesz~ s i ~ wraz z gospodarzem z udanych zniw. Ten [a

niec rowniei musi byt zaranczony po ro aby w przyszlym roku plo
ny byly wi~ksze i pogoda dobra, a wi~c duio zateiy od gospodarza, 
przodownicy j ich energii. 

Po rych pl,!sach gospodarz bierze chleb dzieli go ze starosrami i 
asysq, scbodz,! ze sceny aby podzielic si~ ehlebern z pozos(alymi 
uczesrnikami doiynek, a wi~c ze wszysrkimi. 
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umean7.C werden muss. Der Hausherr wähle eine Vorarbeieerin aus 
lind bierer zum Tanz. Die Kapelle spiele einen Oberek und es wird 
um deu Krauz geranzr. Die Srimmung ist ausgelassen, denu alle 
klarschen und singen und freuen sich mir dem Hausherrn über die 
gelungene Erure. Der Tanz muss getanzt werden, weil von dem 
Hausherrn , der Vorarbejcerin und deren Energie abhängt) dass im 
nächseen Jahr die Ähren noch größer werden und das Werter schön 
wird . Nach diesem Tanz nimmr der Hausherr das Brot und reil r es 
mie dem Älrescenpaar und seinen Helfern, damir diese es mit allen 
anderen Bereiligeeu des Ermefesres uud den Gäsren teilen. Das Ge
treide und das aus ihm gebackene Bwe sind das Ergebnis des Zu
sammenspiels des Schöpfers mit dem Menschen, aber auch riesiger 
Ansrrenguugen unserer Landwlne. Das Bror uneer den Menschen 
zu reilen, isr eine wunderschöne polnische Tradirion. Diese Geste 
isr der Ausd ruck von Brüderlichkeir, Freundschafe und der Freude, 
sich gegenseicig zu helfen. 

Damie endet das Ermefesc- Ricual und es beginne das kulturelle 
Programm mit Spielen und Wenkämpfen. 
Tradirionelle Bescandreile des Ernrefestes si nd: 
• Der Weccbewerb um den schönsten Erntekranz, 
• ein kulinarischer Wen screit der beteiligten Gemeinden, 
• der Wetrbewerb um einen herrlichen Srrauss (aus Gemüse, 

Blumen, sonstigen Macerialien), 
• der Wettbewerb um das "Dorfsehulzenamr im XXI .Ih ." und 
• Gesellschafrsspiele, die sehr unterhaltsam siud 

und Emorionen wecken 

Zu jedem Werrbewerb wird eine Kommission gebilder, welche die 
Ernrekränze und die Speisen, die von den Zirkeln der Landfrau
en zubereitet wurden, bewercec. Die Anfenjgung der Sträuße hat 
in jedem Jahr eine andere Themarik. Bei den Gesellschafrsspielen 
können nur Erwachsene reiluehmeu, um ihre Geschicklichkeir zu 
zeigen. Der Preis isc ein 50 I Fass Bier. 

Sind alle Spiele und Aufuine beendet, werdeu die Preise über
reichr und es beginur das Volksfesr, das bis spär in die Nacht, meisr 
aber bis zum frühen Morgen, dauern kann . 

o 


Zhoie i z niego upieC'Zo ny chleh jese wynikiem wsp61dziabnia 
Snvorcy i cztowieka. Jese w rowniei ogromny rrud Naszych Rolni 
kow. Przepi~kna Polska rradycja nakazuje dzie lic si~ chlebern. Ten 
gest jest wy razem brarersrwa, przyjaini i ch~ci przyjscia z pomoc<\ 
drugiemu o Jowiekowi. 

Na rym kOllczy s i~ obrz~d i rozpoczynaj<\ wysn:;py a rrys ryczne, 
zabaw)' i konkursy. 
Tradycyjne konkursy doiynkowe m: 
• konkurs na najhdniejszy wieniec doiynkowy 
• konkurs kulinarny 

• konkurs na bukier (z wa rzyw, z kwiar6w, z byle czego itp. ) 
• w rym coku hyl rowniei na "Solecrwo XXI wieku" 
• poeyczki soleckie, kcore S9 ba rdzo wesole i wzbudzaj9 wiele emocji. 

00 wszysckicb konkursow wybiera si~ komisje, hore oceni aj~ 
wience, porrawy kulinarne przygorowane najczt;:sciej przez Kola 
Gospodyn Wiejskich. Bukiety, w kaidym roku 0 innej remaryce. 
Poryczki soleckie ro konku rsy w ktorych mieszkancy, eylko dorosli , 
pokazuj9 co porrah9, a nagrod<\ jesr beczka piwa ( 50 Lirr6w). 

Na zakonczenie wysr~pow wrc;c.:·zane $9 nagrooy i rozpoczyna si~ zaba
wa ludowa h ora rrwa do pOinych goozin nocnych a nawe( rannycb. 

MolgOYUlto KQ.TUlflIl 
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