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98 Jahre später erhielten die Berner Junker Viktor von
Wattenwil, Dragonerhauptmann, und Beat von Tseharner den

Auftrag wegen Holzlieferungen hinauf ins Gasterntal zu stei-
gen. Sie vernahmen von diesem Buch und von dem vielen Trost,
das es den Bewohnern dieses abgelegenen Tales gegeben hat,
sie fanden aber auch die Gasternbibel zerlesen und gefährdet.
Gerührt Hessen sie sich die Bibel mit nach Bern geben, wo sie

sie in fingerdicke silberbeschlagene Deckel einbinden liessen.
1785 auf den letzten Junisonntag erhielten die Gasterntaler ihre
Bibel mit folgender Widmung zurück: < Wir schenken euch nun
durch den neuen band eure Bibel zum zweiten Mal, ihr ver-
lägnen Bewohner dieses einsamen Tales! Empfanget dies Buch
wieder zurück, das euch und euren Vätern so viel Trost gab, —
das Buch, das euch den Allmächtigen kennen lehret; der euch
und alles schuf. »

Diese beiden Besucher wären dort oben bestimmt, ohne diese
Tat der Liebe und Freigebigkeit, in völlige Vergessenheit ge-
raten. Wenn auch bald darauf die französische Revolution und
die französische Herrschaft in unseren Bergtälern ihren Unfug
trieb, ja, sogar bis zur « Capäll » in Kandersteg — die Piscator-
bibel blieb aber in Händen der Gastern. Wenn die Pfarrer aus
Frutigen und seit 1840 aus Kandergrund zu den Gastern hin-

.aufsteigen, scharen sich die Einwohner gerne um ihre Bibel,
um aus ihr Gottes Wort und Wille zu hören. In jener Zeit
fand die Predigt meistens an einem Wochentag des Hoch-
sommers, zur Zeit der Heuernte statt, und mit dem Seelsorger
zogen dann gerne Verwandte "Und Bekannte der Gastern mit
hinauf ins abgelegene Tal der Gastern. Herr Pfarrer Gyger be-
gann 1822 Bemerkungen über Predigttext, Besucherzahl, wichtige
Ereignisse des Jahres und über das Ergebnis der Heuernte zu
machen, und mit wenigen Ausnahmen folgt ihm in diesem
schönen Brauch auch der heutige Seelsorger Herr Pfarrer Marti
zu Kandergrund.

Mit der Zunahme der Bevölkerung der Bergtäler einerseits
und Zunahme von Steinschlag und Lawinengefahr anderseits
entleerte sich das Gasterntal und wird heute nur noch im
Sommer durch Bergbauern und Gasthausinhaber bewohnt.
Allerdings vollzieht sich die Talfahrt oft erst gegen das Ende
des Jahres nach Auffütterung des Heus und das Tal bleibt dann
bis in den Mai völlig unbewohnt. Der Bestimmung des Stifters
konnte aus diesem Grunde nicht mehr nachgelebt werden: Die
Bibel habe allezeit zu bleiben in Händen des ältesten Bewohners
derer, die das ganze Jahr aus in Gastern wohnen. Die Bäuert-
Versammlung löste diese Frage heute nach ihrem Ermessen.

Während drei Sommern bauten die Berner (1696—1698) an
der Strasse, bis an die Wallisergrenze, die durch ein Kreuz
markiert ist, der Weiterbau scheiterte dann aber am Argwohn
der Walliser, denn diese wurden zum Teil noch von den Ur-
kantonen, welche eine Handelsstrasse über den Gotthard lieber

Die Kantonsgrenze auf dem Lötschenpass. Im Hintergrund das Bietschorn

sahen, gegen die andersgläubigen Berner aufgewiegelt. Ja, die
Walliser verboten das Weiterführen auf ihrer Kantonsseite. Aber
eine Tat christlicher Nächstenliebe blieb durch all die Jahr-
hunderte in gesegnetem Andenken. Wenn auch der Verkehr eine
Zeltlang über den Lötschenpass zunahm, wurde er doch durch
den Bau des Gemmipasses (1736—1741) überholt.

Unter furchtbaren Opfern versuchten es die Berner viele
Jahrhunderte später, diesmal tief unter dem Kreuz am Löt-
schenpass hindurch, ins Wallis zu gelangen, und diesmal mit
vollem Erfolg. Tief unter den Bewohner des Gasterntais fährt
heute die Lötschbergbahn ins Wallis, und so ist der Wunsch
Ulrich Thormanns doch in Erfüllung gegangen.

Die Gasternpredigt findet alle Jahre am ersten August-
sonntag statt. Mit dem Seelsorger, Herrn Pfarrer Marti aus
Kandergrund, einmal hinauf zu steigen ins Gasterntal, bleibt
für jeden eine Erinnerung für sein ganzes Leben.

Karl Krebs.
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gg âskrs spater srkieiterr âie Serner bunker Viktor von
Mttenwil, DrsMnsrksuptmsnn, unâ Lest von Lscksrner âen

àuktrag wegen Lol^iieksrungen kinsuk ins Dasternìsi -u sìei-
gen. Sie vsrnslnnsn von âiesem Luck unâ von âem vielen Trost,
âss es âen Lewoknsrn âiesss abgelegenen Tales gegeben kst,
sie ksnâsn sbsr suck âie Ssstsrnbibsl -erlesen unâ getskrclet,
Lerükrt liessen sie sick âie Libel mit nsck Lern geben, wo sie

sie in kingerâicks silderbsseklagene Deckel sinbinâen liessen.
178S suk âen let-ten ckunisonntsg srkisltsn âie Qasterntsler ikre
Libel mit kolgenâer Wiârnung -urück: - Wir scksnksn euck nun
âurck âen neuen bsnâ eure Libel -um -weiten Mal, ikr ver-
läznsn Lswoknsr âiesss sinssmen Tales! Linpksngst âiss Luck
vieâer -urück, âss suck unâ euren Vätern so viel Trost gsd, —
âss Luck, âss euck âen ^llrnäcktigsn kennen lekrst; âer suck
unâ slles sckuk. -

Disse beiâsn Lssucker wären âort oben bestimmt, okne âiess
1st âer Liebe unâ Lrsigsbigkeit, in völlige Vergsssenkeit ge-
raten. Wenn suck bslà âarsuk âie tran-ösiscks Revolution unâ
âie krsn-ösiscke Derrsckskt in unseren Lergtälsrn ikren Dnkug
trieb, ja, sogsr bis -ur < Qspäll » in Ksnâsrsteg — âie Liscstor-
bibsl blieb sbsr in Dânâen âer Qsstern. Wenn âie Lkarrer sus
Lrutigen unâ seit 1840 sus Ksnâergrunâ -u âen (lästern kin-
zuksteigen, scksren sick âie Linwoknsr gerne um ikrs Libel,
um sus ikr Lottes Wort unâ Wille -u kören. In jener 2sit
ksnâ âie Lreâigt meistens sn einem Wockentsg âes Lock-
sommers, -ur Zeit âer Heuernte ststt, unâ mit âsm Seelsorger
ragen âsnn gerne Verwsnâte Unâ Leksnnts âer (lästern mit
kinauk ins sbgelegens Tsl âer (lästern. Herr Lkarrer (lz^gsr be-
Zsnn 1822 Lemsrkungen über Lreâigttexì, Lssucksr-skl, wicktige
Lrsignisss âss âskres unâ über âss Lrgebnis âer Heuernte -u
macken, unâ mit wenigen àsnskmsn kolgt ikm in âisssm
sckönsn Lrsuck suck âer ksutigs Seelsorger Herr Lkarrsr Marti
ru Ksnâsrgrunâ.

Nit âer ^unskme âer Lsvölksrung âer Lsrgtsler einerseits
unâ ^unskrne von Steinscklsg unâ Lawinsngskakr snâerseits
entleerte sick âss (lasterntsl unâ wirâ keuts nur nock im
Sommer âurck Lsrgbsusrn unâ (lsstksusinksber bewoknt.
NIerâings voll-lekt sick âie Talkskrt okt erst gegen âss Lnâe
âes âskres nsck /rutkütterung âss Heus unâ âss Tal bleibt âsnn
bis in âen lVlsi völlig unbewoknt. Der Bestimmung âss Stikters
konnte sus âisssm (lrunâs nickt mskr nsckgslebt wsrâsn: Dis
Libel ksbe slls-sit -u bleiben in Hsnâsn âes ältesten Lswokners
âersr, âie âss gan-s ckskr sus in (lästern woknen. Die Lsusrt-
Versammlung löste âiess Rrsgs ksuts nsck ikrsm Lrmssssn.

Wskrsnâ ârsi Sommern bauten âie Lsrnsr (1896—1698) sn
âer Ltrssss, bis sn âie Wsllissrgrsn-s, âie âurck ein Rreu-
markiert ist, âer Wsitsrbsu seksitsrte âsnn aber sm /trgwokn
âer Wsllissr, âenn âisse wurâsn -um Teil nock von âen Dr-
Kantonen, wslcks sine Dsnâelsstrssse über âen (lottksrâ lieber

Die l<anlon5grsn-e ouf âem (otsekenposs. lm blmtsegrvnâ âas kietscborn

ssken, gegen âie snâsrsglâubigen Lsrnsr sukgswisgslt. .1s, âie
Wsllissr verboten âss Weiterkükren auk ikrer Rsntonsseits. ^.bsr
sine Tst ckristlicker klàckstenlisbs blieb âurck sll âie âskr-
kunâsrte in gesegnetem /tnâenken. Wenn suck âer Verkekr sine
Zeitlang über âen Lötscksnpsss -unskm, wurâe sr âoek âurck
âen Lsu âes (lsrnrnipsssss (1728—1741) übsrkolt.

Unter kurcktbsren Oplsrn vsrsuckten es âie Lsrner viele
âskrkunâsrte später, âiesmal tiek unter âsm Krsu- am Löt-
scksnpsss kinâurck, ins Wsllis -u gelangen, unâ âiesrnsl mit
vollem Lrkolg. Tisk unter âen Lswokner âes (lastsrntals kskrt
keute âie Lötsckbergbskn ins Wsllis, unâ so ist âer Wurzsck
DIriek Tkorrnsnns âock in Lrküllung gegangen.

Die (lssternprsâigt kinâet alls .Iskrs am ersten August-
sonntsg ststt. Mit âsm Seelsorger, Herrn Lksrrer Marti aus
Rsnâergrunâ, einmal kinsuk -u steigen ins (lasterntsl, bleibt
kür jeâen eins Erinnerung kür sein gsn-es Leben.

Karl Krebs.

ClslapperläublL

der Miggu un j vom Abeschoppe i de
Rüblüte gäge hei zue zirklet sy, het's Prezis
Nügeralarm gä. I ha sicher mit Böses dankt,
won >i — nuine so näbeby — gseit ha

„D'Luftschützler sy eigetlech o plaget Lüt.
itut weder loszieh bi Nacht u Näbel,' us em
warme Nascht use bi jeder Jahreszyt — —,—"

„Wosch mi o no verrückt mache mit däm
cheibe Gschtürm", putzt er mi ab. „Säg mer
"Ut vo Luftschutz, we mer wei Fründe blybe.
»es Wort meh vo der Sach!"

Derewäg im Chutt han i der Miggu no
gseh. E 'Gring het er gha, röter weder e

^omate, u d'Ouge syn ihm schier nsegheit. Vo
m Haubliter, wo mer o scho früecher

gschtött
er emel chuuni chönne

"Luftschutz, nüt weder Luftschutz. Was i scho
m5,.öyt verplämperet, für Chrast verqüdet u
Gald usegheit ha für dä — für dä Luft — dä

Luftschutz!'' Der Miggu het sech ergeusteret u
eifach z'lut gredt. U gschtagglet het er, n
d'Stimm het's ihm verschlage.

I ha ne welewäg kurlig agluegt. „Eh aber
Miggu, das mueß doch sy. I de hütige Zyte,
wo ine ni'e cha wüsse "

Potz Tonner, da bin i schön ynetrappet.
„Was mueß sy! Nüt mueß sy! Sy mir

eigetlech no sreii Bürger i der freie Schwyz?"
Der Miggu het brüelet, daß es i de Loübebögen
es Echo gä het u d'Lüt sy blybe stah. Es het
nume no gfählt, daß e Tschugger wär derhär
cho z'tschalpe. De hätt de dèr Miggu syner
Freiheitsglüscht chönne miit eine Feiifliber ab-
reagiere. Weder es isch ke Grüenen nine Wäg
gsy.' lieberm, chönne sie halt nid sy. lln i ha
scho mängisch für mi dänkt, sie syge welewäg
besser weder ihre Rues. Emel i wett so ame
Samschtig Abe — my Seel nid Tschugger sy.

U will âbe kene z'gseh isch gsi, het der Miggu
wyter poletet.

„E ganze Bormittag han i als Luftschutz-
wart müesse Sangseck abwäägge. Das chasch

emel nid i der Wohnig fürnäh! Die Sonerei,
wo das gäb! Dä Dräck! Im Chäller stöh di
große Sangseck. Bi der Gmeind muesch se

choufe. Die tuesch i chlhn Seck abfülle. I jedes
Zimmer, i d'Chuchine, i d'Gäng un i d'Abtritte
müesie zäche Kilo Gang. Zäche Kilo! Im Huus,
won i Luftschutzwart bi, het's acht Zwöizimmer-

ivohnige. Das macht alls i allem vierzg Sang-
seck. Vierzg! ll we de ds Rächiie nid verlehrt
hesch, chasch ja a de Mngeren abklaviere, wie
mängs Kilo daß das zäme git. Vierhundert
Kilo! Sang! ll prezis i üsem Huus wohnen
alls alti Lüt. Da chasch dä ganz Chrampf
aleini mache. Hättsch du di derfür, auti Mandli
u Wybleni ml.t schwäre Sangseck dasume z'jage?
>U was berchunsch für die Büetz? Als Luftschutz-
wart darfsch e Stahlhälm zum reduzierte Prys
vo zwölf Fränkli chouse. E reduzierte Stahl-
hälm! lln e Wassersprütze hesch d'Ehr us dym
eigete Portmonee az'schaffen, u e Füürhaagge
muesch zueche tue uf dyner Chöste. Das macht
im Total bi de vierzg Fränkli. U vierzg Mau
bin i vom Chäller mit dene -verfliiemet schwäre
Sangseck z'Huus uf. Vierzg Mau mit lääre
Hände z'Huus ab! ll dä Stahlhälm, wo mi
zwee Feuflibcr un e Zwöisränkler kostet het,
paßt mer nid emau!"

I hätt mer nid getraut, dem Miggu z'säge,
us ene Gring Wien ar eine hsig, fyg's schwär,
e passende Huet z'finde. Drum han i gschwiege.
Un är isch o zum Verschlang cho.

„Oeppis hei sie mer ja gä — vergäbe"
meint er tröihärzig. „E schönt, rot u gäub
gviereggeti Armbinde. My tüüri e schöni! ll
weisch," derby isch ihm schier ds Grämte
z'vorderischt gsy, „es mueß halt jeden öppis
tue für d'Landesverteidigung." Chäderi.
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