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Was unsere Ahnen im «Appenzeller Kalender» lasen
Aus den Jahrgängen 1791 und 1891, herausgesucht von Peter Morger

«Auch das Jahr 1790 zeigt in vielem Betracht
den Wechsel der Dinge an. Wann man nur in
Betrachtung nihmt, die hie und da noch immer
anhaltende Empörungssucht. Die
Staatsumschwünge; die ungeheure und mit höchster
Kunst geführte Kriege. Die tiefe und politische
Geheimnisse; und endlich die hohen
Todesfälle.»

Dies lasen unsere Vorfahren vor zweihundert
Jahren im «Neuen und Alten/grossen Historischen

Appenzeller Kalender auf das Jahr 1791».
Ein Jahr nach der Revolution in Frankreich hatten

sich die Wogen in der Welt, die damals
vorwiegend Europa war, noch nicht beruhigt. Im
«Auszug der neuesten Weltgeschichten» bietet
Verleger Mathias Sturzenegger, Mathematicus
in Trogen, einen Überblick auf hervorragende
Ereignisse, die sich seit dem Herbstmonat 1789
in nah und fern zugetragen haben:

Sturmwinde und Gewitter tobten auch
damals. Zu Goldbach bey Ueberlingen gewitterte
und hagelte es vier Stunden lang. «Die Steine
waren so gross wie Baumnüsse.» In Erfurt
schlug der Blitz in einen Pulverturm, in
welchem mehrere tausend gefüllte Haubitzen und
Handgranaten lagen. Auch unser Land wurde
nicht verschont. «Den 18. May ereignete sich in
dasigen Gegenden ein starkes Ungewitter, mit
Strahlstreichen begleitet. Es schlug der Strahl zu
Hundweil im Tobel in des Ulrich Weissen Haus
durch das Kamin hinab, tödete den alten Johannes

Suhner, der eben in der Küche war. Er
bekam 3 Löcher, wie vom Geschröt getroffen,
oben am Kopf. Der Strahl löschete auch das

aufgemachte Feuer auf dem Herd, zerschmetterte

das Fenster der Küche und die Säule an der
Thüre zur Kuchenkamer.»

Neben der Erwähnung weiterer schauriger
Unglücksfälle, welche die Menschen damals wie
heute seltsam zu faszinieren schienen, hebt sich
die Meldung über «erfreulichen Kornseegen»
angenehm ab. Ein einfacher Holzschnitt
illustriert die gute Ernte mit zweimannshohen
Ähren.

Von England bis nach Amerika...
.behandelt der Kalender manche der damaligen

Länder in kurzen Abschnitten. Während
in Brabant und dem österreichischen Niederlande

immer noch «förchterlich empörende
Kriegsauftritte» tobten, die Türken in Russland und
Österreich rumorten und auch Frankreich noch
nicht zum Frieden gekommen war, herrschte in
England tiefste Ruhe. Die Flotten dieses glücklichen

Reiches beherrschten die Meere und die
Engelländer konnten in der vollesten Mannskraft

auftreten und der Welt Gesetze vorschreiben.

Die Deutschen hatten mittlerweile den
Türk vertrieben, aber den 20. Hornung 1790
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Das Titelblatt des Kalenders aus dem Jahre 1791.
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war der ganz Deutschland beugende Tag, an
welchem Kaiser Joseph der Zweite starb. Von
Amerika erfährt man, dass die Stadt German-
town in Pensilvanien zum Sitz der 13.
Nordamerikanischen Vereinigten Staaten erwählt
worden sei. Ausserordentlich starke Einwanderungen

waren zu verzeichnen, insbesondere aus
Deutschland, Irland und Frankreich.

Belehrung und Unterhaltung
Neben dem Kalendarium, der «Aderlass-

Taffell» und den Verzeichnissen über gekrönte
Häupter, königliche und andere Prinzen sowie
der Herren Lands-Häuptern und Beamteten,
nimmt Unterhaltendes und Belehrendes viel
Raum ein im damaligen Kalender. In Wort und
Bild ist etwa «der junge Samson» zu bewundern,

der im Alter von fünf Jahren bereits einen
Schnauzbart samt zollangem Barte am Kinn
trug und mit jeder Hand einen halben Zentner
von der Erde heben konnte. Auch die traurigen
Folgen der Unmässigkeit, insbesondere des

Trunkes werden immer wieder beschworen. Im
ausgehenden 18. Jahrhundert, wo der Kalender
neben der Bibel in manchem Appenzellerhaus
wohl den einzigen Lesestoff darstellte, herrschte
bereits eine gewisse Bücherflut. So waren an der
1790er Leibziger Ostermesse 1336 neue Schriften

zu studieren, 223 Übersetzungen und 201

neue Auflagen.
Beinahe modern mutet das rhythmischlakonische

Gedicht «Schaubühne des Lebens»
an, das wir im folgenden auszugsweise wiedergeben

wollen:
Diese herschen, jene dienen;
Diese welken, jene grünen,
Diese wechseln, jene harren;
Diese sind weis, und jene Narren
Diese sind grausam, jene gnädig;
Diese trag und jene thätig;
Die bescheiden, jene schnippig;
Diese keusch und jene üppig;
Diese jagen, jene angeln;
Die sind reich, und jene mangeln;
Diese reimen, jene dichten;
Diese zanken, jene schlichten;
Diese sitzen, jene stehen;
Diese fahren, jene gehen;
Diese helfen, jene kränken;

Diese nehmen, jene schenken;
Diese schwärmen, jene denken.

1890 - ein ruhiges Jahr

Legen wir den zweihundertjährigen Kalender
mit seinen groben, verbräunten Seiten und den
schwärzetriefenden Drucktypen ins Archiv der
Geschichte zurück und machen wir einen
Zeitsprung vorwärts ins Jahr 1890. Der Appenzeller
Kalender für 1891 steht jetzt im 170. Jahrgang,
erscheint bei Schläpfer in Trogen und hat
dasselbe Erscheinungsbild wie heute noch. Relativ
schmal wirkt die Publikation, mit einem grossen

Unterhaltungsteil und nur wenigen Holzstichen,

die sich auf's aktuelle Geschehen beziehen.

Ruhig - und vielleicht etwas langweilig -
gehen die Zeiten. Doch ist der Frieden auch
hoch zu schätzen; der Kalendermann hat in seiner

Weltumschau jedenfalls für Europa keine
Kriege und welterschütternden Ereignisse zu
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Zwei Briefe aus der Sonderbundszeit 1847, erschienen im Appenzeller Kalender 1891



verzeichnen und auch für die Schweiz ist wenig
Bedeutungsvolles zu vermerken. Von einem
Gast aus Russland, der ums Neujahr Tausende
von Familien besuchte, gibt's allerdings
Unerfreuliches zu berichten. Es ist die Influenza, die
«Millionen und abermals Millionen Menschen
daran erinnerte, dass es nicht nothwendig sei,
hochmüthig zu sein oder mit einer starken
Gesundheit zu prahlen. Nicht einmal die Doktoren
können Freude daran haben, obgleich die Zeit
der Influenza für diese Herren reiche Ernten
brachte.»

Bemerkenswert für den Kalendermann war
das immer ungestümere und kräftigere Emporstreben

der arbeitenden und armen Klassen.
«Die Besitzlosen dieser Erde verlangen auch
einen Teil der Güter und Schätze und eine besse-

Die Nerven
Als Nansen sich zur grossen Nordpolexpedition

rüstete, da wollten natürlich viele mit ihm
gehen. Nansen aber hatte eine eigene Methode,
sich seine Leute zusammenzusuchen. Nur Männer

mit guter Gesundheit, ungeschwächter
Körperkraft und namentlich starken Nerven konnten

für ihn in Frage kommen. So kam denn unter

anderen ein starkknochiger norwegischer
Seemann, um sich anwerben zu lassen. Nansen
fand ihn annehmbar, wollte ihn indessen auf
seine Kaltblütigkeit prüfen und stellte folgendes
mit ihm an: «Setz den Hut auf und dann
stillgestanden», kommandierte er. Daraufnahm Nansen

einen Revolver, ging einige Schritte zurück
und schoss ein Loch durch den Hut. Der Bursche

stand wie eine Bildsäule. «Gut», versetzte
Nansen. «Nun strecke den rechten Arm aus.»
Durch den rechten Rockschoss flog eine Kugel.
Der Bursche stand wie angewachsen und rührte
sich nicht. «Sehr gut», lobte Nansen, «du bist
engagiert. Hier ist Ersatz für den Schaden an
Rock und Hut.» - «Die Hosen aber?» warf der
andere ein. «Nanu? Deine Hosen? Denen habe
ich doch nichts getan», war die verwunderte
Antwort Nansens. - «Ich aber», erwiderte
der... mit den starken Nerven.

re Lebensstellung für sich und ihre Familien.»
Die sich entwickelnde Technik und die weiteren
Erforschungen in der Wildnis der Welt sind weitere

Notizen wert. Die eisernen Schienen werden
bis ins Herz von Afrika und Asien gelegt, Landengen

durchstochen, Gebirge ausgehöhlt, Berge
versetzt und Wüsteneien in fruchtbare Felder
verwandelt. Gewaltiges zur besseren Kenntnis
der Welt hat der kühne Reisende Stanley
beigetragen, der noch ganz unerforschte Gebiete von
ungeheurer Ausdehnung in Afrika entdeckte.

Blick in die kleine Welt
Um 1891 kostete ein frankierter Brief bis 15

Gramm im Lokalrayon (10 km in gerader Linie)
fünf Cts, ein Express bis ein Kilometer dreissig
Rappen. Poststücke wurden zu massigem Preise
nach beinahe allen Ländern des Weltpostvereins
spediert. Für ein Telegramm nach Grossbritannien

zahlte der Eidgenosse damals einen halben
Franken. Als Bundespräsident amtete ein
L.Ruchonnet; im Kaiserreich Russland regierte
Alexander der Dritte. Die Geschicke Deutschlands

leitete der forsche Wilhelm der Zweite,
während Österreich-Ungarn eine ruhig-verträumte

Zeit mit Franz Josef erlebte. Während
die Behörden der umliegenden Kantone säuberlich

aufgelistet werden, fehlen auffallenderweise
die einheimischen Magistraten im 1891er

Kalender.

Im vierseitigen Anzeigenteil findet die
vorzügliche Qualität einer Chocolade jeden Tag
mehr die ihr gebührende Anerkennung in allen
Gegenden der Welt; Zwilchenbart in Basel
befördert jede Woche grössere Gesellschaften zu
günstigsten Conditionen nach Amerika und die
berühmten echten Mariazeller Magentropfen
sind ein Rettungsanker Tausender von
Menschen.

Im März des Neunzigerjähres fiel das
Thermometer auf 14 Grad unter Null; der April
brachte nach freundlichen Frühlingsblümchen
nochmals Schnee und Sturm. Der Juli war eher
trübe und nass, doch trotzdem: «Die Heuernte
von 1890 ist eine gute. Der Obstertrag scheint
ein reicher zu werden. Im Ganzen wollen wir
vertrauensvoll zu dem emporblicken, der Jedem
seine Speise gibt zu seiner Zeit.»
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