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Vorwort 

achdem meine beiden Walliser Monographien „Ob den Heiden-
reben" und „Das Goms und die Gomfer" eine so wohlwollende 
Aufnahme gefunden, folge ich hiemil einem von vielen Seiten ge-
äußerten Wunsch, und lasse auch meine im Alpenklub gehaltenen 
Vorträge über das Lötschental in ähnlicher Weise erscheinen. 

Das Lötschental ist nicht nur kulturhistorisch eines der interessantesten 
Walliser Seitentäler, sondern birgt landwirtschaftlich so großartige Schönheiten, 
daß mir eine allseitige Erforschung als sehr dankbar erschien. Ermutigt wurde 
ich noch dazu besonders durch die mir durch die Bewohner gleich von Anfang 
erwiesene herzliche Aufnahme. 

Seit dem Sommer 1896 hielt sich der Verfasser wiederholt kürzere und 
längere Zeit in dem Tale auf und hat das gesammelte Material in Vorträgen 
und teilweise auch in kleineren Publikationen benutzt. Aber erst in den Ferien 
im Sommer 1906, also elf Jahre nach dem ersten Besuche, machte ich mich 
an die endgültige Verarbeitung. Ich wurde hierbei namentlich gefördert durch 
den fein gebildeten Herrn Prior I . Wer ten , Pfarrer in Kippet, einem Sohne 
des Tales selbst, der mich mit Rat und Tat unterstützte und auf vielen Touren 
begleitete. Aus seiner reichen Sammlung stammt der größte Teil der mitge-
teilten Sagen, Redensarten u. s. f., die der Verfasser ohne weitere Ausschmückung 
wiedergab. Reiches Material hatte mir schon früher der leider verstorbene 
Stefan Ried er von Wiler zugewendet. Eine unendliche Fundgrube reicheu 
Wisfeus eröffnete mir fodann der hochgeschätzte Herr Kaplan Brautschen, 
von dem in dem Buche wiederholt die Rede ist. Zu Danke verpflichtet bin ich 
endlich den Herren A. I m h of, Pfarrer in Blatten, Kastellan Eduard Bellwald 
in Blatten, Großrat Roth und Franz Blötzer in Wiler, Othmar Werten, 
Präsident in Ferden, Oberingenienr Dr. A. Zö l l inge r in Bern und Eligius 
Ried er in Kippet. Letzterem verdanke ich die herrliche Sage vom Guggi-
schuhmacher. Ich wagte es wegen der Schwierigkeit des Verständnisses jedoch 
nicht, dieselbe durchweg in der Mundart der Gegend wiederzugeben. 



IV 

Der Verfasser hat sich bemüht, das Gehörte und Gesehene überall objektiv 

darzustellen, um so den Erdgeruch der heimischen Scholle zu bewahren. Tie 

neueste Publikation von W. A. B. Co o l i d g e , in welcher dieser den Nachweis 

leistet, daß im XIV. Jahrhundert Lötscher Kolonien bis weit in den Kanton 

Bern hinab vorkamen, konnte leider nicht mehr berücksichtigt werden. Von 

Herrn Franz R o h r in Bern, der den Bau der Steigerhütte der Sektion Bern 

des S . A. C. leitete, stammen acht der schönsten Landschaftsbilder (Fig. 2, 26, 

27, 36, 41, 44, 74, 129). I n gleicher Weise unterstützte mich Herr Prior 

W e r t e n mit einer reichen Auswahl seiner photographischen Aufnahmen. Tie 

Herkunft einiger anderer Bilder ist im Text erwähnt. Der Großteil der 

Kamera-Nildcr ist vom Autor selbst, der mit der Votanisierbüchse und dem 

Dreibein die Dörfer und die Alpen nach allen Richtungen hin durchwanderte 

und in Lötschen sich schließlich ganz heimisch fühlte. Die kleinen Bildchen nach 

Federzeichnungen sind nach Vorlagen der beiden jungen Maler N y f f e l e r und 

S o m m e r angefertigt, zwei nach solchen von Maler H. Campi te l l i in Monthey 

und einige nach jenen meines Freundes Architekt T. W u l l s c h l e g e l nach von 

mir hergestellten Abklatschen und nach Skizzen von Gladbach. Tic abgebildeten 

Teßlen sind seinerzeit vom Verfasser für die alpwirlschaftliche Sammlung des 

eidgenössischen Polytechnikums erworben worden und die milchwirtschaftlichcu 

und anderen Geräte für das Museum für Volkskunde in Basel. Sic sind also 

hier jedermann zugänglich. Herr Prior W e r l eu und Herr Pfarrer F l a i g g 

hatten endlich die Freundlichkeit, die Korrekwr einer Durchsicht zu unterwerfen. 

Allen sei hicmit der gebührende Dank bezeugt. Der Verleger hat keine Mittel 

gescheut, das Werk glänzend auszustatten. Trotz der bedeutenden Kosten, die 

zur Herstellung des Buches verwendet wurden, soll dasselbe durch einen mäßige» 

Preis den weitesten Kreisen zugänglich gemacht werden. 

Zür i ch , im Juni 1907. 

ver Verfaller. 
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in eigenes, geradezu feierliches Gefühl beschleicht den Wanderer, wenn 
er seinen Fuß auf die Erde der alten Zehnen des Oberwallis setzt. 
Die eigenartige Natur und die sagenumwobene tatenreiche Ge-
schichte stempeln das Land zu einem Eldorado für den Fremden. 
Tausende und Abertausende pilgern alljährlich hin, um sich an 
Land und Leuten zu erfreuen und an der Landschaft zu ver-

jungen. I n dem Buche „Ob den Heidenreben" haben wir uns in das Still-
leben einer einzelnen, aber ausgedehnten Verggemeinde vertieft und im 
„Goms und die Gomser" an den Quellen der Rhone unsern Wohnsitz auf-
geschlagen. Diesmal lenken wir unsere Schritte in ein Seitental, in welchem 
ein Volkchen wohnt, das trotz seiner Jahrhunderte dauernden Abhängigkeit 
seinen frohen Sinn und feine Tatkraft bewahrt hat — es ist das Lötfchental. 
I n den Urkunden erscheint der Name schon im 13. Jahrhundert. Zuerst treffen 
wir es unter dem Namen „Vallis Liehe", dann „Wallis Loechen", „Vallis Liec", 
„Vallis de Liech", „Lich-Tal". Erst 1415 bei Iustinger sinden wir den 
Namen „Lötschen", dem Romanischen „Loechen" entsprechend, eine Bezeichnung, 
die aber erst im 16. Jahrhundert allgemein wurde. Dieselbe ist jedenfalls 
verwandt mit dem Namen des dem Tale entströmenden Flusses, der „Lonza" 
(1304 Lodentza, von mlat. lozzerina — trüber Bach), welcher wieder in Be-
ziehung mit „Löntsch", „Leutscheu" und wahrscheinlich auch mit „Lütschine" ist. 
I n älteren lateinischen Urkunden findet man den Namen „vallis illiaca superior", 
während das Val d'Illiez „vallis illiaca inferior" heißt. 

l 
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Das Lötscher Wappen ist ein rotes Kleeblattkreuz im weißen Felde. 
Die vom Talfähndcr verwahrte Talfahne mit diesem Wappen (s. S. 1) wird an 
den großen Festen des Tales bei der Prozession vorangetragen, begleitet von 
den vier Gemeindefahnen. 

I n seiner orographischen Gestalt hat das Tal große Aehnlichkeit mit dem 
oberen Goms von Oberwald nach Niederwald. Es ist ein nach Osten ver-
laufendes Hochgebirgstal, dessen unterer Südhang zur Ackerkultur dient, während 
die Talsohle und der Nordhang von grünen Wiesen geschmückt sind. Die aus-
gedehnten Matten und Weiden ermöglichen die Haltung eines großen Vieh-

f lg. l. 6letTcneralp mit EanggletTcher und der Cöttchenlüelte. 
Rechts Sattelborn 3745 fflcttr, tinhs der Hncngrat. 

standes. Der schöne, rotfarbige Rindviehschlag und die kraftigen, langwolligen 
Schafe bilden den fast ausschließlichen Erwerbszweig des unter schwierigen natür-
licheil Verhältnissen lebenden Völkchens von nahezu taufend Seelen. Eine andere 
Einnahme gewährt das Bergwerk in Goppenftein, das jedoch stets von Auswärtigen 
betrieben wurde. Durch den Bau der Lötschbergbahn werden aber dem Tale 
gewaltige materielle Vorteile eröffnet. Um dein vermehrten Besuche Rechnung 
zu tragen, haben sich einige einsichtige Männer des Tales zum Baue eines Hotels 
in Kippet zusammengetan, damit der Fremde, der ins Tal kommt, genügende 
Unterkunft und gute Verpflegung findet: denn das einfache Gasthaus in Ried 
kann den Bedürfnissen uicht mehr genügen. 



f ig. 3. Kirdie und Haplanei von Hippel. 

Hm Gingangstor. 

ls Eingangspforte zum Besuche des Lötschentals wählen wir den 
bequemsten aller Wege, denjenigen vom Rhonetal aus. Schon weit 
unten im Wallis sendet uns des Lötschentals gewaltiger Herrscher, 
das Vietschhorn, seinen Gruß. Noch bevor man in die Station 
Martiuach einfährt, erscheint dieser Koloß im Osten, um 600 Meter 
seine Nachbarn überragend. Veim Anstaunen des Bergriesen fühlt 

man sich in eine Märchenwelt versetzt. Mächtig ragt die eisbepanzerte, schön 
geformte Kuppe in die Wolken empor. Kein Wunder, daß sie auf den Berg-
ganger eine bezaubernde Anziehungskraft ausübt. 

So in Träume über die hehre Gebirgswelt versunken, eilen wir uuver-
merkt im Bahncoups an den Ruinen und Burgen des Rhonetales vorbei, die 
von der reichen Geschichte des Nalliserlandes erzählen: La Batiaz, Saxon, 
Saillon, Montorge, Seta, Valeria, Tourbillon, Gubing u. s. f. Wenn wir den 
rascher fahrenden Zug benutzen, so müssen wir an der Station Lenk aussteigen 
und einen nachfolgenden gewöhnlichen Zug zur Weiterfahrt benützen, da die 
Schnellzüge an uuferer Endstation nicht anbalten. Während des Aufenthaltes 
statten wir der malerisch gelegenen Burg Le ik mit ihren vier Ecktürmchen einen 
Besuch ab, die stolz sich droben unter der Bürgschaft erhebt (Fig. 5). Gin am 
linken Rhone-Ufcr auf einer Anhöhe im Pfynwald weithin leuchteuder Gedenk-
stein erinnert an die Kämpfe der Walliser mit den Franzosen 1799. 

Zwischen Leuk und Visp dehnt sich eine große Flußniederung, „die große 
(Sie", aus. Hier in dieser Ebene liegt die Station Gampel — der Ausgangs-
Punkt für das Lötschtal. Von der Bahn und vom Rhonetal aus erblickt man 

1* 



4 

nur den untersten, schluchtartigen und rasch ansteigenden Ausgang des Tales. 
Von den nördlichen Lötschtaler Bergen guckt bloß ein Stückchen des Sackhornes, 
des Tennbachhornes und ganz wenig vom westlichen Ende des Petersgratcs 
hervor. Um so mächtiger türmen sich von der Rhone aus die gewaltigen Hange 
der südlichen Lötschtalerberge, der Vietschhornkette, auf, an deren untersten 
Stufen sich die Dörfer Steg, Hothenn, Niedergestelen, Außerberg, Eggerberg, 
Brigerbad, Mund, Birgisch und die Bürgschaft Rarern angesiedelt haben. Diese 
wenig besuchten Ortschaften verdienen in mehrfacher Beziehung die Aufmerksam-
keit des Fremden. Auf einer feitlichen Anhöhe, oberhalb Niedergestelen, sind 
die Ruinen einer einst mächtigen Feste. Sie war der Sitz der reichen und 
einflußreichen Familie im Thurn, welche im Wallis vom 12. bis 14. Jahr-

fig. 4. Bietlcnhorn vorn oberen BictTtlit.il aus. 

Hundert als Lehensleute des Bischofs und der Grafen von Sauoyen eine so 
wichtige Rolle gespielt hat. Von letzteren hatte sie auch das Lehen der 
Kastlanei Niedergestelen, zu welcher Lötschen gehörte. 

Hier an diesen sonnigen Halden sinden sich die vorgeschobensten Posten 
der Weinrebe im Haupttale. An den heißen Hängen reift ein feuriger Muska-
teller und andere alte Landsorten. Während der Sommermonate entfaltet die 
Sonne hier eine Hitze, daß ohne künstliche Bewässerung nur die kärglichste 
Vegetation aufkommen würde. Wir sind zudem in der regenarmsten Gegend 
der ganzen Schweiz. „Als der liebe Gott die Welt erschuf, die Wiesen, die 
Felder und die Weinberge, da fragte er den Wallifer, ob er, der Herrgott, 
wassern solle, oder ob er, der Walliser, diese Arbeit zu übernehmen wünsche. Der 
Wallifer gab zur Antwort, er wol le es selbst besorgen, er wisse dann. 

http://BictTtlit.il
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daß es recht gemacht werde. Deshalb sei 
das Klima des Wallis so trocken." So erzählt 
die Sage. Im Sommer dauert es im Rhonetal 
nicht selten mehrere Monate, bevor ein nennens-
inerter Regen fällt, Ost ist es so trocken, „daß 
sich das Rohr im Nasser über den 
Regen freut". Alles würde ver-
dorre» und versengen, wenn dem 
Lande das Wasser nicht künstlich zu-
geführt würde. Tas den Bergen eut-
strömende, mit nährendem Schlamme yig. 5. S*IOB reuh. 
gesättigte, milchige Gletscherwasser 
wird nuter Aufbietung des Menschenmöglichen weit uou deu Seiteutälern 
her auf die Wiese» und Aecker geleitet, um durch das befruchtende Naß die 
Pflanze zu nähren und zu labeu. Ohne dieses Labsal wäre das meiste Land 
ertraglos. Tas Wasser ist deshalb der Lebensnerv der Bewohner, ohne das-
selbe kein Korn, kein Brot, kein Futter, kein Vieh, keine Milch und kein Fleisch. 
Ohne das Wasser müßten die Leute auswandern. Kein Wunder, daß sich das 
ganze Lebe» um dieses scheinbar kraftlose Element dreht. Besonders sind es 
die in der Hohe gelegenen Gemeinden Außerberg, Mund und Birgisch, die 
geradezu großartige Bewässerungsanlagen besitzen. Außerberg hat 3, Birgisch 5 
»ud Mund !» Leitungen, jede 2 bis 3 Stunden lang. I n ausgehöhlteu großen 
Baumstämmen, die au Felsen aufgehängt sind, rinnt die kostbare Gletschermilch wie 
das Blnt durch die Adern. I n der Gemeinde Muud ist eine solche „Wasser-
fullhre", die 400 Holzkäuuel zählt, jeder 4 bis 6 Klafter laug. Selbstverständlich 
ist der Unterhalt in der exponierten Lage sehr schwierig. Zum Hinunterlassen 
der Stämme in die Felsschluchten besitzt man lange, armesdicke Hanfseile. Im 
Gemeindehaus in Außerberg ist ein solches Seil, das von Genua bezogen wurde 
und 400 Frauken gekostet hat. Ein ebensolches Hilfsmittel hat Mund. Tiefe 
Arbeit ist nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich. Ter Stamm wird an 
beide» G»de» festgebunden und über den Felsen heruntergelassen. Auf die 
Enden setzt sich rittlings je ein Mann, der den Stamm in der Felswand dura) 
eingeteilte Streben zu befestige» und die Leitung herzustellen hat. Diejenigen, 
welche diese Arbeit zn besorgen hatten, wurden früher in Mund durch das Los 
bestimmt. Tie Leitung im Baltfchiedertal ist fo gefährlich, daß jeweilen der 
Pfarrer mitgeht, damit bei einem Unglücksfall jeweilen fofort geistliche Tröstung 
zugegen ist. I>u Bietschtal sind bei einer solchen Arbeit einmal sieben Männer 
gleichzeitig verunglückt. 

Die Wasserleitungen sind Eigentum von Geteilschaft en. Jeder Teiler 
hat abwechsluugsweise das Benutzungsrecht des Wassers. Der Kehr dauert 
8 bis 14 Tage. Je nachdem mehr oder weniger Antcilhaber sind, kann der 
Einzelne das Wasser länger oder weniger lang benutzen. Das Anrecht jedes 
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Genossen ist auf T eßlen eingeschnitten. Tas sind kleine Hölzchen, auf welchen 
an einem Ende das Hauszeichen des Betreffenden, am andern die Größe der 
Berechtigung nach der Zeitdauer angegeben ist. Die Einheit ist das Viertel. 
Das erste Viertel dauert in Birgisch von 3—7 Uhr früh, das zweite von 7—11, 
das dritte von 11—3 nachmittags, das vierte von 3 —7 Uhr und das letzte von 
7 Uhr abends bis 3 Uhr morgens — letzteres also 8, die übrigen 4 Stunden. 
Vom Samstag Abend bis Sonntag Mittag gehört das Wasser dem Pfarrer. 
Sämtliche Teßlen sind an eine Schnur gezogen und werden vom Wasseruogt 
verwaltet. I n der Reihenfolge, wie fie an der Schnur sind, sindet die Benutzung 
des Wassers statt. Ein Anteilhaber hat oft mehrere Teßlen und die Rechte 
find verschieden groß, oft nur ein halbes Viertel oder weniger. Hierüber gibt 
die Teßle Auskunft, sie ist das maßgebende Rechtsinstrument. Ein ganzer 
Quereinschnitt | bedeutet 1 Viertel (= 4 Stunden), ein halber » = '/« Viertel 
(= 2 Stunden), ein viereckiger Einschnitt • = l/4 Viertel (= 1 Stunde), ein 
dreieckiger Einschnitt A — l/8 Viertel (= xji Stunde). 

Besonders wasserarm ist die Halde nordöstlich von Raron. Der Talhang 
von Außerberg, der westlich durch das Bietschtal und östlich durch das Balt-
schiedertal begrenzt wird, besitzt nur zwei Quellen, die im Sommer so spärlich 
stießen, daß sie kaum genügend Trinkwasser für wenige Familien bieten. Alles 
andere Wasser, fowohl das zur Bewässerung von Grund und Boden, als das 
zum Gebrauche für Menschen und Vieh wird durch sehr gefährliche Leitungen 
aus den beiden genannten Tälern hergeleitet. Wenn nun bei rauhen Wintern 
das Wasser abfriert oder Lawinen und Rutsche die Rinnen zerstören, entsteht 
eine wahre Not. 

Etwa zehn Minuten unter dem Dorfe Außerberg liegt der kleine Weiler 
Brandenhütten. Hier entsprang ehedem am Fuße eines Felsens eine reiche, 
prächtige Quelle, die für die wenigen Bewohner einen wahren Segen bildete. 
Bis zum großen Erdbeben 1855 stoß das Wasser immer gleich reichlich, stng 
fogar nach den ersten Erdstößen an stärker zu sprudeln, nahm aber allmählich 
ab, verlor sich immer mehr und mehr und mit Schmerz und Schrecken mußten 
die armen Leute zusehen, wie die Quelle schließlich ganz versiegte. „Ein Mann 
erzählte mir persönlich", so schreibt Heinrich von Roten in Raron, „er sei 
mit den andern Ortsbewohnern an der versiegenden Quelle gestanden, als das 
Wasser zu fließen aufgehört. I n diesem Momente hätten sie sich niedergebückt 
und mit den Lippen die letzten Tropfen aufgesogen. Als sie dann einander 
angeschaut, hätten alle s ' lu t t e r Wasser gegrint." 

Es ist deshalb begreiflich, daß im Volksmund zahlreiche Sagen zirkulieren, 
die sich an diese Gabe Gottes anknüpfen. Hören wir, was sich das Volk erzählt! 

Nie streitenden Brüder. 

I n alten Zeiten entsprang auf dem Grat ob Außerberg eine reiche Quelle 
und zwar so reich, daß mit dem Wasser die beiden jetzt dürren und steinigen Alpen 
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Seiggcreit und Rast , sowie die darunter liegenden Matten bewässert werden 
konnten. Zahlreiche Leitungen führten das Wasser links und rechts in das Gelände 
und jeweilen im Frühling teilten die Vögte der Alpen die Quelle. Einmal nun 
waren zwei Brüder Vögte. Ter eiue stieg von der Raftalpe, der andere von der 
Leiggerenalpe hinauf, um das Wasser zu teilen. Sie konnten sich aber nicht einigen; 
im Zorn erschlug ein Bruder den andern mit dem Wässerbeil und stürzte ihn in 
den Abgrund. Von jenem Tage an versiegte die Quelle und nahm ihren Weg ins 
Bietschtal, wo sie heute noch aus zwei Felsenröhren hervorsprudelt. Jäger und 
Hirten, welche die Quellen öfters beobachtet haben, versichern, daß sich die Wasser 
der beiden Quellen, welche ganz nahe beieinander entspringen, nie vermischen und 
einander zu fliehen scheinen. 

Der fahrende Schüler. 

Ein fahrender Schüler versprach den Außerbergern, die Wasserleitungen in 
den Felsen einzuhauen, wenn sie ihn als Bürger aufnähmen, damit er seine Geliebte 
zum Altar führen könne. Man fei auf den Vorschlag eingegangen und der Fremdling 
habe dann den Felsen mit der Schaufel ausgehoben, als ob es weicher Lehm wäre. 
Als man sah, daß die Sache so leicht ging, sei man reuig geworden, der Vertrag 
wurde rückgängig gemacht und der Schüler stellte seine Arbeit ein. Die Bürger 
haben dann versucht, das Werk fortzusetzen, der Fels bot aber solchen Widerstand, 
daß sie nichts auszurichten vermochten und so blieb es bei dem kleinen Anfang. 
Man zeigt noch jetzt die Stelle, bis wohin der Scholar die Arbeit ausgeführt hat. 

* * 
*. 

Das fördernde Agens des Wassers wirkt an den sonnigen Halden wahre 
Wunder. Die unterhalb des Wassergrabens liegenden Halden kennzeichnen sich 
schon aus der Ferne durch dunkles Grün, wahrend die oberhalb des Grabens 
liegenden Flächen, die kein Wasser erhalten, dürr und öde aussehen. Die an 
dem Südhang wachsenden Produkte — das Gras, das Heu, das Korn, die 
Kartoffeln, die Bohnen u. s. f. — sind aber auch viel besser, als die auf der 
gegenüberliegenden, nach Norden geneigten Talfeite erzeugten. Es macht sich 
dies auch auf die Tiere geltend ; diese sind widerstandsfähiger und wüchsiger, wes-
halb die Berner Händler das in Hothenn, Außerberg und Niedergestelen auf-
gezogene ssieh viel lieber kaufen und besser bezahlen als jenes von Eischol und 
Ergisch. Dieser stählende Einfluß der Sonnseite ist sogar bei den Menschen 
zu beobachten. Der Menschenschlag der Sonnenhalde ist widerstandsfähiger, 
dem „Stich" weniger ausgesetzt und sogar im Grabe zeigen die Gebeine der 
„Sonnenbergler" eine größere Zähigkeit als jene der „Schattenberger". 



fig, 6. Hlus Knappenhaus und 6r;wätcherei in 6oppenTtein. 

Von Gampel nach ferclen. 

achdem wir das unterste Gelände an den Südhängen ix>s Nietschhorn-
massius durchstreift haben, nehmen wir unsern Weg in d a s 
Lö t sch ta l . Etwa hundert Schritte unterhalb der Eisenbahnstation 
Gampel, 636 Meter ü. M., überschreiten wir auf einer morschen 
hölzernen Brücke die Rhone und gelangen quer über die Talebene 
auf staubigem Pfade in etwa zwanzig Minuten uach dem Torfe 

G a m p e l , 041 Meter ü. M , am Eingange der Schlucht. Hier entströmt die 
schäumende Lonza dem wilden Vergtal und ergießt sich gegenüber der Eisenbahn-
station in die Rhone. D i e Lonza oder das Lö t schwasse r liefert die 
7500 Pferdeträfte für das „Elektrizitätswerk Lonza" in Gampel, dessen Kraft 
au Ort und Stelle zur Hcrstelluug von Ealeinm-Earbid ucrweudet wird. Die 
riesigeu Schlote, denen beständig ein blaugrauer Dunst entströmt, und die aus-
gedehnten Fabritlotale bilden einen merkwürdigen Kontrast zu der wilden 
Landschaft. 

Die Gesellschaft, die in Gampel ihren Sitz hat und über ein Aktienkapital von 
12 Millionen Franken verfügt, besitzt eine gleiche Fabrik in ThusiZ mit 600(1 HP 
und baut gegenwärtig ein Werk an der Saaser Visp, das in ausgebautem Zustande 
40000 bis 50000 HP liefern kann. Außerdem ist das Unternehmen bei ue'-fchiedcnen 
ausländischen Fabriken und Spndikaten beteiligt. 

Der Häuscrkompler, der sich rechts und links der Lonza um die stattliche 
Kirche von Gampel herum gruppiert, besteht aus zwei politisch, administrativ 
und kirchlich verschiedenen Gemeinden: aus G a m p e l und S t e g , beide nur 
durch deu Fluß geschieden. Rechts der Lonza liegt Gampel und am linken 
Ufer Steg. Der Flußlauf bildet die Grenze, nicht nur der Gemeinden, sondern 
auch des Bezirkes. Gampel gehört zum B e z i r k Leuk, Steg zum Bezirk 
Westlich R a r o n . Steg ist in dem etwa °/< Stunden entfernten Nicdergestelen 
eingepfarrt, obschon die Pfarrkirche von Gampel in nächster Nähe liegt. Die 
Frage der kirchlichen und administrativen Vereinigung von Steg und Gampel 
bildet deshalb öfters der Gegenstand des Gespräches. 
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Die Horizontllldistllnz von der Station Gampel bis Ferden beträgt 
12 Kilometer, die Höhendifferenz 753 Meter. Ein einigermaßen guter Gänger 
legt den Weg in 3—3'/2 Stunden zurück. Bis zwei Drittel der Strecke (bis nach 
Goppenstein) führt ein kleines Fahrs t räßchen, das mit niedrigen Gebirgs-
Wägelchen befahren werden kann. Von Goppenstein an besteht nur mehr ein 
Saumpfad . Der erste Anstieg in das Lötschtal ist auf der linken Talseite. 
Gleich bei den letzten Häusern von Steg beginnt die Steigung; aber auf dem 
guten Weg kommt man ziemlich rasch in die Höhe. Ueberall tritt das nackte 
Gestein, bestehend aus Gneis und Serizitgneis, zutage, auf dem sich eine 
magere Urgebirgsflora angesiedelt hat: Festuca varia, Phlourn Boehmeri, 
Dactylis hyspanica, Linum angustikolium, 
Bromus squarrosus und tectorum, Koeleria 
vallesiaca, Lasiagrosüs Calamagrostis u. ct. 
Liuks liegt die Ruine eines ehemaligen Hoch
ofens. Gegeuüber dehnen sich die 
Fabrikgebäude des Garbidwerkes mit 
der uutern Turbinenanlage aus. Unter-
ivegs kreuzen wir zwei mächtige Rohr- " 
leitungen, die Truckwasserleitung für 
das untere Turbinenwerk und die 
Ueberwafferleituug. Au der kahlen 
Bergeshalde erscheinen zerstreut typisch 
geformte Kiefern mit weitausgebrei-
teter, hutartiger ilroue, die an die 
Pinie der süditalienischen Landschaft 
erinnern. Anfänglich hoch über die 
Lonza sich erhebend, nähert sich der 
Weg allmählich der mit großem Ge-
fälle abstürzenden Lonza und erreicht 
in kaum einer halben Stunde die obere Turbiueuanlage des Glektrizitäts-
wertes, von welcher die Kraft auf elektrischem Wege in die Fabrik in Gampel 
geleitet wird. Hier bildet die Straße vier große Schlingen, die den steilen, 
mit großen Steinblöcken übersäten Hang überwinden. Auf rauhem Fußpfade 
kann der Wanderer jedoch diese Umwege abschneiden. Unterwegs begegnet 
uns wiederholt ein knorriger, bis fußdicker, gedrungener Geselle, der dem herab-
rollenden Schutte einen festen Halt bietet. Es ist der F e l d a h o r n oder 
M a ß h o l d e r (Fig. 7), dessen zähes Holz für Drcchslerarbeiten benutzt wird. 
Die Blätter find kleiner als jene des Bergahorns, lederarlig, mit ganzrandigen 
Lappen, die Fruchtflügcl find wagrecht auseiuanderstehend, in der ganzen Länge 
fast gleich breit (Fig. 7A). Eine weniger anziehende Gestalt hat die Zitier-
pappel oder Aspe, die eingesprengt in das übrige Gehölz häufig anzutreffen ist. 
Die Buche dagegen fehlt gänzlich. 

fig, 7. fllaBbolder 
(Acer cainpcatre L). 
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Nachdem sich das Sträßchen durch diese Kehren wieder weit über den Fluß 
erhüben hat, zieht es sich der Felswand entlang und über Schutthalden und 
erreicht in einer Stunde von Gampel im lichten Fichtenwald die kleine Wald-
kapelle „uf der Lueglu". Unterwegs genießt man wiederholt einen schonen 
Rückblick auf die gegenüberliegende Talseite im Rhonetal. Weit oben am 
jenseitigen Hang grüßt die Kirche von Ergisch und rückwärts erscheinen die 
Berge des Turtmantales (Einshorn, Meretschhorn, Brunegghorn, Augstbord-
Horn), während nach Norden das Sackhorn, mit dem vorgelagerten S tüh l i -
Horn und später auch das kleine und große Hockenhorn zum Vorschein 
kommen. Unter der Lueglen braust in der Tiefe in enger Felsenschlucht der Fluß 
und vom gegenüberliegenden Hange stürzt schäumend vom Ueberlauf der oberen 
Turbinenleitung das überschüssige Wasser in den Abgrund. Ter Kapelle folgt 
ein kleines, allerliebstes Häuschen. Es ist nämlich die öde Behausung des 
Wächters des Elektrizitätswerkes, der hier oben den Einlauf des Turbinen-

wassers zu überwachen, denn in der Schlucht 
wird hier in einer Meereshohe von etwa 
1000 Meter das Wasser für die Turbinenan-
lagen gefaßt, zunächst an, gegenseitigen Hange 
durch Stollen bis oberhalb die obere Turbinen-

anläge geleitet, von wo es durch die ge-
scklossene Druckleitung auf die Kraft-
Maschinen geführt wird. Das Wasser wird 
dann sofort nochmals gefaßt und auf der 
linken Talfeite in einem Stollen zu der 
untern Truckleituna geführt. Dadurch wird 

f lg .» . mraento rnori. , _, „„., „ . ™ 

ein Gefälle von 350 b,s 400 Meter ausge-
nutzt und eine Kraft von 7500 Pferden gewonnen. I m Winter fchmilzt dieselbe 
jedoch oft auf 5000 Pferde zufammen, während im Sommer leicht das vielfache 
erzielt werden könnte, ungerechnet der Kraft, die noch weiter taleinwärts unbenutzt 
ist. So bekommt man einen Begriff von dem Kraftaufwand, den die Sonne ent-
faltet, denn diese ist es, welche das Wasser auf die höchsten Berge hinausschafft, dessen 
herabstürzende Kraft im Lötschtal vielleicht hunderttausend Pferdekräfte aufwiegt. 

Nachdem wir die Kapelle in der Lueglen hinter uns haben, ist die größere 
Hälfte der Steigung überwunden. Ziemlich eben erreichen wir in wenig Minuten 
eine fchöne Waldlichtung mit einigen Ställen. Es ist das Maienfäß „M i t t a t " . 
Hinter diefem Wiefengelände treten wir in ein von der Naturgewalt mit Schutt 
und Felsblöcken überfätes Gebiet, wo in der rauhen Jahreszeit die Lawine links 
und rechts in das Tal niederkracht. Zahlreiche Bildstöcklein (Abb. 8) am Weges-
rande melden die Unglücksfälle, denen der Mensch hier zum Opfer gefallen ist. 

Unweit Mittal, auf der andern Seite der Lonza, liegt eine Matte mit 
Stall. Hier heißt es „in den Gräbern", wo nach der Sage eine Schlacht 
zwischen Wallisern und Bernern stattgefunden haben foll. 

, 
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Die Schlacht „in den Gräbern ' 

I m 14. Jahrhundert, als der nichkfe Freiherr Anton im Thurn von den 
Walliscrn aus dem Lande vertrieben morden mar, find wiederholt gedungene Lente 
desselben über den Lötschberg eingedrungen, um zu rauben. Einmal an einem 
Sonntag, während die Leute in Lötschcn in der Messe waren, kam eine ltriegerschar 
über den Berg, ohne daß dieselbe bemerkt wurde. Ter Geistliche, der mit den 
Räubern im Bunde war, dehnte den Gottesdienst absichtlich lange aus. Aus 
Vaugigkeit nach ihrem allein zu Hause gelassenen Kinde ging aber eine Mntter 
vorzeitig weg und sah die Räuberschar. Unbemerkt ging sie micder zur Kirche, 
alarmierte die Männer, die sich rasch bewaffneten und als ersten den Geistlichen, 
der den Verräter gespielt hatte, niederschlugen. Nann gaben sie einem Bettler einen 
Brief mit in den Sack an die Leute von Steg und Gamvcl, die sich rasch zur Wehr 
gegeil deu Feiud auf-
machten. Während 
nun die Gampelcr 
und Stegcr talauf-
wärts rückteu, folg-
ten die Lötscher dem 
Feinde. Von den 
Strapazen der Wem-
dcrung ermüdet, richte 
dieser jenseits der 
Lonza aus, „da wo 
so eine Pletschen ist 
mit Schir und Stall", 
erklärte mir eine 
Siegerin. Hier wur-
den die fremden Ge-
selten überrumpelt 
und alle bis auf drei 
erschlagen. Deshalb 
entstand der Name „in den Gräbern". Einem von den dreien schnitten sie die 
Hand ab, mit dem Bemerken, er solle heimbringen, was er geraubt habe, dem 
zweiten das Ohr, er solle erzählen gehen, was er gehört, und dem dritten stachen 
sie die Augen aus, er solle berichten, was er gesehen. 

Eine ähnliche Sage wird erzählt vom „Väzlerfriedhos", weit oben am Kaftlerhorn. 
Ner Herzog Verchthold von Zähringen will 1212 das Wallis strafen. Eine Abteilung 
seines Heeres (worunter auch Unterwaldner) fiel zu hinterft in das Lütschtal ein, über-
stieg „die rote Kummen" (auch „Iäginen" genannt), fiel in das Valtschiedertal und wurde 
daselbst geschlagen. I n einem alten Liede wird diese Tat besungen (P. S. Furrer, 
Geschichte über Wallis. I I , 346; A. Lütolf , Sagen, S. 413). 

Noch eine Viertelstunde weiter und wir sind beim Bergwerk in Goppen-
stein, zuerst bei der ueu errichteten Erzwäscherci, dann zehn Minuten weiter 
bei der Kapelle mit dem in den fünfziger Jahren errichteten Nergwerksgebäude 
(Fig. 7 und 9). Ein „Glück auf!" ob der Türe des Knappenhauses bringt uns 

f lg . 9. GoppenTteln. (Kapelle mit Knappenbaus.) 
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den Bergmannsgruß. Jenseits der Sonja ist ein kleines Wiesengelände mit einigen 
dürftigen Ställen. I n den nächsten Jahren, bei dem Bau der Lötschbergbahn, 
wird hier ein großes Barackendorf erstehen, in welchem die braunen Sühne 
des Südens für fünf Jahre ihren Wahnsitz aufschlagen werden. Aber auch tat-

auswärts, von Mittat bis nach Gampel, 
werden zahlreiche derartige vorüber-
gehende Bauten auftauchen, nach Fer-
tigstellung der Bahn aber ebenfo rasch 
wieder verschwinden, gerade wie „das 
Negerdorf" in Naters. 

6oppenîtein. 

Das ehemalige Knaupenhaus mit 
der Erzwascherei dient jetzt der Ver-
waltung, als Wohngebäude für die 
Arbeiter und feit dem Herbst 1906 
als Bureau der Lötfchbergbahn. Das 
Bergwerk hat eine reiche, wechselnde 
Geschichte, „es kleidete feine Unter-
nehmer in Samt und Seide, zog sie 
aber auch aus bis aufs Hemd". Es 
wird fchon feit Jahrhunderten ausge-
beutet, verödete dann wieder, und ist 
jetzt seit acht Jahren zum vierten 
Male im Betriebe. Das Erz, auf 

fig. <«. CämrneraelerhorTt am OTaldishlamm. welches gebaut wird, ist CIN Bleiglanz-
gang, der sich am Rothenberg von 

der Lonza weg bis hoch hinauf an den Schönbühl bis über 2000 Meter aus-
dehnt und auch an der andern Seite der Lonza im Martinsgraben und an 
verschiedenen anderen Orten angeschürft wurde. Entfprechend dem Verlaufe 
der Erzader fiud an verschiedenen Orten übereinander Stollen in den Berg 
getrieben, von welchen aus die Erzlager „angezapft" werden. Die wagrechten 
Stollen sind durch Schächte verbunden, in welchen das Erz zu Tal geschafft 
wird. So ist der Rothenberg von unten bis oben an zahlreichen Stellen wie 
ein Faß angebohrt. Der höchste Stollen, mit daneben stehender Hütte, ist am 
Schönbühl bei 2200 Meter, ist aber seit langem verlassen. Beim Aufstieg 
auf den Rotheuberg kann man zahlreiche Ruinen der alten Tätigkeit beobachten. 

Schon Iosias Simmler berichtet 1544, daß im Lötfchtal Bleierz gebrochen 
werde. Zu Anfang des 17, Jahrhunderts wurden die Minen von Landeshauptmann 
Mich. Mageran in Leuk übernommen. Nach dessen Tode 1638 wurden sie an 
Kasp. Stockalper in Vrig verpachtet. I n der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
ist der Netrieb, wie es fcheint, wieder eingestellt worden. 1732 überließ der Landrat 
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die Minen einem Engländer und 1742 begann Oberst Franz Jos . Burgener in 
Visp den Abbau. Dann hört man wieder lange nichts mehr, bis 1836 der Landrat 
dem I o h . Franz Ruol von St. Alban-Dey die Konzession gibt. 1842 begann 
Bag l ion i von Mailand den Abbau, der 1846 die Hauptmine am Rothenbcrg 
baute. Tiefer verkaufte das Werk mit 64000 Franken Gewinn an einen Teutschen 
init Namen Oker. Von letzterem ging es an den Frauzoscn Vovier über, der es 
1849 an eine englische Gesellschaft abtrat. Mit reichen Mitteln nahm diese das 
Unternehmen an die Hand und legte die fetzige schmale Fahrstraße bis nach 
Goppenfteiu an. Der „Markesct" (Bleiglanz) wurde in dem Pochwerk in Goppen-
stein gestainpft, durch Schlämmen vom Gestein geschieden und in Steg verhüttet, 
wo wir die Ruinen des Hochofens im Vorbeigehen gesehen haben. Die ehemaligen 
Schmelzpfaunen dienen in Gainpcl fetzt noch als Vruuncntröge. Neben dem Blei 
enthält das Erz auch geringe Mengen Silber. Jährlich wurden 300 Tonnen 
Werkblei uud 150 Kilo Silber gewonnen. Wenn die Gesellschaft trotzdem nach 
drei Jahren zugrunde ging, so war, wie Felle über g bemerkt, nicht der Mangel 
an bauwürdigen Erzen schuld, sondern die Mißwirtschaft, die in der Verwaltung 
herrschte. Das Geschäft ging dann in die Hände des Engländers Dolfrey über, 
der es 1854 an die Gesellschaft Scrque t -S tanf fe r aus Neuenbürg verkaufte. 
Später überuahmen es die zwei Söhne Stauffers, die aber in Konkurs gerieten. 
Nach sechs Jahren kam es au eine Brüsseler Gesellschaft (Geschäftsführer Penaci). 
Doch fchon nach vier Monaten gab fie es mit Hinterlassung vieler Schulden auf. 
Nach abermals fechs Jahren kam Goppeuftcin an eine Pariser Gesellschaft unter 
Thaponie, die es 1882 wieder mit 45000 Franken Schulden hinterließ. 1897 kaufte 
es für 15000 Franken 
Bergingenieur Ticbel 
von Goßlar im Harz 
und 1902 ging es an 
die jetzige Gesellschaft 
deutscher Kapitalisten 
über. Die Akticnge-
sellschaft, welche den 
Titel „Schweizerische 

Bergwcrkgesellschaft 
Helvctia" führt, wurde 
mit einem Kapital von 
zwei Millionen Fran-
ten gegründet. Das 
Erz wird jedoch gleich 
voni Stollen weg nach 
Frciberg in Sachsen 
versandt uud dort uci' 
schmolzen. Das Poch-
werk und die Erzwäfchcrci waren die letzten Jahre nicht mehr im Betrieb. 
Wenn die Ergebnisse bisher noch nicht befriedigt haben, so hofft man doch in der 
Zukunft auf besseren Erfolg. Die Hauptsache ist, daß man ergiebige Gänge findet. 
Vielleicht führt der Bau der Lötschbcrgbahn auf die richtige Spur. 

flg. >>. täminerjeler. 
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Der Pfarrei von Kippcl liest in der stattlichen, zu Anfang des 18. Jahr-
Hunderts erbauten Kapelle in Goppenstein, welche an der Necke mit snlfcnartigen 
Bildern geschmückt ist, ab und zu die Messe. 

„'s alt Wiyb" und der „König der Cüfte". 

Hoch oben am Rothcnbcrg, an einer senkrechten Felswand an „Waldis 
Klamm" (Fig. 10), hat seinerzeit der letzte Lämmergeier in der Schweiz 
gehorstet. Ter letzte seiner Gattung war ein Weibchen im Greisenkleide, von 
den Bewohnern der Gegend „'s alt Wnb" genannt. Sein im Jahre 1862 
abgeschossenes Männchen kam ausgestopft in den Besitz des Königs von Bayern. 
Das „alte Wyb" ging im Februar 1887 an einem vergifteten Fuchskadauer 

zugrunde und steht jetzt im Museum 
zu Lausanne. F e l l e n b e r g schildert, 
wie man Ende der fünfziger Jahre 
versuchte, das Junge auszunehmen. 

I n neuerer Zeit hat sich hier der 
Adler eingenistet. Jemen eigentlichen 
Wohnsitz hat er aber höher oben, an 
den Adlerspitzen am Itrahlhorn. Oef-
ters kann man den König der Lüfte 

im Lötschtal kreisen sehen. I n 
Kippel wurde einer geschossen, der 
27 Pfund wog und im Gemeinde-
Haus daselbst zu sehen ist — frei
lich nunmehr etwas „vcrmaust". 
I m Volke heißt hier der Adler 
„Gyr". Derselbe wagt sich hin 
und wieder an die Dörfer heran 
und hat bei einem solchen Anlasse 

auch dem Kaplan sein Hündchen mitgenommen. Eines Sonntags, es war 
alles in der Kirche und im Dorfe ruhig, da kam der Räuber von den Adler-
spitzen her, gerade als des Kaplans „Spitz" in seinem 22. Altersjahre sich 
bei der Säge drüben tummelte, und entführte diefen in die Berge, wo er den 
fetten Braten verspeiste. Allerdings besteht sein Raub mehr aus Gewild, 
unter dem der Adler ziemlich energisch aufräumt. 

Ein Jäger lauerte einst oberhalb Faldum einem Fuchs auf. I n der Ferue, 
aber noch nicht in Schußnähe, gewahrte er den Meister Ncinckc. Zu feiner lieber-
raschuug sah der Weidmann, wie, plötzlich ein Adler auf den Fuchs zuschosi, diesen 
mit den Kralleu und dem Schnabel packte und mit dem Fang auf die andere Tal-
feite gegen das „Gattonmanuli" zuflog und sich dort absetzte. Von Neugierde gc-
trieben, ums aus dem Fuchs geworden sei, ging der Jäger andern Tages zum 
„Gattonmanuli" hinauf und fand den Adler mit abgebissenem Kopf, von dem Fuchs 

f ig. Um Südpor ta l des CöttcnberBtunnels. 
Oben Klein- und 6roB-r>ochcnnorn. 
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aber feine Spur. — Und die Moral von der Geschichte: „Wer andern eine Grube 
gräbt, fallt selbst hinein!" 

Nach diesen Abstechern am Rothenberg schreiten wir weiter die Lonza-
schlucht hinauf. Rechts und links sieht man, vom Walde spärlich eingefaßt, 
breite Züge hoch vom Berge bis in das Tal, wo die Lawinen im Winter 
verheerend niederkrachen. Im Vorsommer findet man an vielen Stellen noch 
mannshohe, ausgedehnte Lawinenreste. Im Frühjahr ist es bei stürmischem 
Wetter wegen der damit verbundenen Gefahr nicht ratsam, den Weg zu pas-
sieren. Die Lawinen am Außer- und Innerrücken bei Goppenstein gehen oft 
an einem Tage siebenmal nieder. Es ist beabsichtigt, 
in dieser Gegend, etwas nördlich von Goppenstein, 
den Tunnel der Lötschbergbahn aus-
münden zu lassen und die Haltestelle 
für das Lötschtal zu errichten (bei x in 
Fig. 12). Jedenfalls muß die Bahnlinie 
an den exponierten Stellen durch Ueber-
wülbung geschützt werden. 

Mit jedem Schritt wird die 
Landschaft großartiger. Etwa eine 
Viertelstunde oberhalb Goppenstein ge-
langen wir an ein Tefilce mit senkrecht 
emporstarrenden Felsen. Hier am Ein-
gange dieser Klus ragt ein etwa 
15 Meter hoher, isolierter, senkrechter 
Felszahn (Fig. 13) kühn in die Luft, 
mit einer zerfallenen Hütte am Fuße. 
Der Fels heißt „Waldis Ankenchübji" 
oder „Längstein", der als Wahrzeichen 
der Sünde des Menschen hier steht. 

Es ist zu hoffen, dnß bei dem Vau 
der Lütfchbergbahn dieses schöne Naturdenkmal leinen Schaden nehme. 

Doch hören wir, was ein Gampeler Bürger dem verstorbenen Walliser 
Maler R a p h a ë l Ritz darüber erzählte! 

llleier ÏOaldi's Hnk*ncbübji. 

Meyer Waldi war ein so leidenschaftlicher Jäger, daß fast alles Getier der 
Berge ringsum verschwand. Einst erschien ihm ein Godwergi, ein graues Männlein 
(hier der „Berggeist"), und sprach zu ihm: „Warum tötest du alle nie ine 
Tiere? Latz ab von der Jagd und es soll dir ein Wunsch gewährt 
werden!" Der Jäger versprachs und fand daheim, was er sich gewünscht hatte: 
ein hübsches Haus, schöne Wiesen, viele Kühe und ein Älnkenchübji, so groß wie 
ein Kirchturm. Glücklich lebte er dort mauche Jahre und die Wald- und Grattiere 
mehrten sich wieder dergestalt, daß sie bis auf sein Gut kamen. Da übermannte 

fig. a. Der tängsteln. 
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ihn die alte Leidenschaft, er zog wieder ans zu jagen und erlegte ein Tier. Aber als-
bald donnerte und trachte es, schaurig rasselte und prasselte es in den Flühen und aus 
dem Getöse heraus heulte die bekannte Stimme: „T>u hast dein Wor t gebrochen 
und zur S t r a f e werde a l l dein Gut zu Stein!" So geschah es; des Jägers 
Wiesen wurden zu Steingerüll und das Ankenchübji in einen Felsblock verwandelt." 

In Latsche» selbst ist diese Sage nicht bekannt und auch Meister Ritz hat die 
„Bodenechtheit" in Zweifel gezogen. 

Am Ende der Schlucht überschreitet der Weg auf hölzerner Brücke die 
Lonza, es ist der sagenumwobene Hochsteg. 

I n der Nacht haust hier der Schafdieb, der bei Lebzeiten die geraubten 
Schafe auf diesem Wege über den Lötschberg getrieben hat und nun nach seinem 
Tode jede Nacht mit der gestohlenen Habe hier vorbeigeben muß. Schon öfters 
haben des Weges Gehende fein Geschrei gehört, wie er die Schafe durchtreibt: 
„Hu, Hui!" Nüchterne Lente schreiben aber das Geschrei dem Uhu zu, der an diesen 
Felswänden feinen Wohnfitz aufgeschlagen hat. 

Vom Hochsteg an steigt der Saumpfad rasch, zuerst einer Schutthalde 
entlang und dann durch grünes Wiesengelände bei den Ställen non Finstertellen 
und Goltschried vorbei nach F erd en. 

I m Herbst, wenn die Bäume die herbstliche 
Färbung angenommen haben, bieten hier in der 
Lonzaschlucht die bunten Farben der Birken, 
Ahorne und Pappeln einen bezaubernden 
Anblick. 

dem Dorfe mehr wir uns 
nähern, desto mehr erwei-
tert sich der Blick. An das 
kleine und große Hocken-
Horn schließt sich im Bilde 
das Sackhorn, Birghorn, 
Tennbachhorn und die Telli-
spitzen an. Nie auffal-
lendste Erscheinung, die 
plötzlich vor unsern Augen 
auftaucht, ist das Lanier-
brunner-Breithorn, dessen 
dreieckiges Gletscherfeld weit 
in der Ferne erglänzt. Nach 
und nach erscheinen auch 
das Großhorn, das Tschin-

Je 

"--

f!g. 14. Hippel mi t dem Biel td ibom. 

gelhorn und der Anengrat 
und rechts daneben die klassische Form der Lötschenlücke. Erst auf der Höhe 
von Ferden überblickt man aber das eigentliche Lötschtal mit den' Dörfern 
Kipvel, Wiler und Ried, wahrend Blatten hinter einer Waldschlucht zu hinterst 
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im Tale verborgen liegt. Wenn wir näher nach Ferden kommen, verschwindet 
das Hockenhorn, dafür erscheint, hoch in den Himmel ragend, das Bietschhorn 
(Fig. 14), das Wiler- und Kastlerhorn und die grüne Kuppe des Schönbühls. 
Von den Vergriesen östlich des Bietschhorn erblickt man nur das Sattelhorn, 
das Distelhorn und Schienhorn, während das daran anschließende Vreitlauihorn, 
das Lötschentaler Breithorn und der Beichgrat erst iveiter hinten im Tale zur 
Entfaltung gelangen. 

I n einer Viertelstunde von Ferden erreichen wir Kippel, wo uns der 
freundliche Herr Kaplan als „Herr Fellenberg" begrüßt. Ich will hoffen, daß 
ich in dem Tale ein ebenso gutes Andenken hinterlasse, wie der verstorbene Berner 
Gelehrte, mit dem der Verfasser äußerlich Aehulichkeit haben soll. Wir schlagen 
unser Standquartier in der Kaplanci auf, während wir Wohnung in einem 
neuen Hanse vor dem Dorfe (Fig. 15) beziehen. 

WHD 

f lg. 15. Mein ÄUgwarn. 

•2 



f ig. 16. Hippel von Süden, 

Von ferden ?um Ursprung der Con?a. 

on feiner Einmündung in das Rhonetal bis zur Lütschenlücke zerfällt 
das Lütfchtal in drei ziemlich streng voneinander geschiedene Teile 
von je drei Stunden Ausdehnung. Tie unterste Abteilung, von 
Eteg bis Ferden, die wir bereits kennen gelernt haben, bildet eine 
wilde, mir durch wenige Grasplätze unterbrochene Felsenschlucht, 

—! Tie zweite 2tufe, von Ferden bis zur Gletscheralp, ist ein frucht-
bares Alpental, mit Matte», Weiden und Aeckern, in welchem liebliche Dörfer 
eingesäet sind; der oberste Abschnitt besteht zum größten Teil aus starrem Eis. 

Ter erste Teil erhebt sich vom Rhouetal aus auf eiue M e e r e s h ü h e 
von 1300 Meter, der zweite bis 1800 Meter und der dritte hat fein Ende bei 
3200 Meter. 

Tas Volk versteht unter dem Namen „Lötschtal", oder kurz „Lötschm", 
jedoch nur das ständig bewohnte Hochtal. Tie Lonzaschlucht gilt nur als 
Zugang. Tiefe Auffassung entspricht auch der politischeu Eiuteiluug. Die 
Grenze von Steg und Ferden ist an der R 0 1 l a n i , etwas unterhalb Goppeu-
stein; was tiefer liegt, gehört zu Eteg, am rechten Ufer zu Gampel, 

Tie Lonzaschlncht hat eine ziemlich genau nördliche Richtung, unterhalb 
Ferden wendet sich jedoch das Tal nach Nordoste». So düster der Anstieg ist, so 
großartig schön ist das Bild, das sich hier oben dem Auge entrollt. 

„Tao Lötscheutal ist eines der schönsten Alpentäler der Schweiz, und doch so 
wenig bekannt und besticht", sagt 1841 Melchior Ulrich. „Es ist", schreibt 
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Edmund uon Fel lenberg 1882, „das einzige am Südabhange der Berner Alpen 
gelegene bedeutendere Längs ta l nördlich der Rhone. I n seinem obern Teil streicht 
das Lutschental genau parallel dem Hauptstreichen des Finsteraarhornmassiu von 
Südwest nach Nordost, Von Ferden an jedoch hat sich die Lonza, der im Lange-
oder Lötschenglctschcr seinen Ursprung nehmende Talfluß, in beinahe rechtem Winkel 
nach Süden gewandt und die Kette des Bietschhorns in ihren äußersten Ausläufern 
durchbrochen, um, die hohen Gneis- und Echieferwände durchsägend, in schmaler 
Schlucht von Nord nach Süd fließend, fich bei Gampcl ins ebene Rhonetal zu 
ergießen. So hat denn das Lötfchtal zwei wesentlich verschiedene Charaktere. I n 
seinem untern Teil, der ein Trittel der ganzen Tallängc ausmacht, von Gampcl 
bis Felden, hat es den Charakter 
einer düstern Schlucht, in deren 
Tiefe, oft kaum sichtbar, die 
Lonza rauscht. Der Weg windet 
sich mühsam auf dem linken 
Ufer hoch über dem Vachbctt 
über steile Bcrgsturzhalden, an 
jähen, felsbcfäetcn Abhängen 
oder an: Fuß hoher Felswände 
dahin, deren baumgckrönte 
Höhen mitunter den Weg über-
ragen. Oeftlich ragen die zacki
gen kahlen Fclshörncr der See-
talkctte über gelichteten Wäl-
dern hoch und unzugänglich in 
die Höhe, westlich erheben sich 
die Abhänge des Mciggcngrates 
weniger steil in weitgcdehntcn 
steilen Waldlehncn und mageren 
Alpen zu steinigen Gräten em-
por. Erst bei der einsamen, in-
mitten eines kleinen, uon hohen 
Wänden umgebenen Kessels ge-
legcnen Pergkapellc Goppistein tritt der Weg wieder an den strudelnden Bach heran, 
um sich jedoch bis "Ferden bald wieder über denselben zu erheben, da wo letzterer durch 
die senkrecht stehenden Wände der grünen Schiefer bei den Hütten von Finstertellen und 
Goltschricd sich durchgesägt hat. Hat man nun die Höhe ob Ferden erreicht, so zeigt sich 
uns ein ganz anderes Bild. Bis zu dem langen Silberbande des Langegletschers 
und dem Schnecsattel der Lötschcnlücke, die so schön gegen den blauen Himmel 
absticht, übersehen wir das gradlinige, etwas einförmige, mit Dörfern und Häusern 
besäet« obere Lütschtal, gegen Süden eingerahmt uon den steilen, durch vielfache 
Runsen in eine ganze Reihe schmaler Kulissen eingeteilten Wänden der Bictschhorn-
kette, deren Fuß in Wälder gehüllt ist, deren mittlere Partie nur dürftige Schaf-
alpcn und trümmerbesäetc Abhänge und Grathöhcn, blinkende Schnccfelder und 
blauschimmerude Gletscherchen aufweisen. Rostrot ragen die Fclslchnen und 
Trünimcrhalden der höheren Amphibolitkette in die Höhe, überragt vom weißlich 

2» 

f ig . 17. Karte von Eättcheri 
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schimmernden Granitkoloß des Bietschhorns, der seine Umgebung als unumschränkter 
Monarch nm volle 600 Meter überragt. Der Hintergrund des Tales wird ein-
gerahmt von den firnglänzenden Gipfeln des Lötschtaler Breithorns, Schienhorns 
und Aletschhorns, welche, wie auch der gegenüberliegende Anengrat, sämtlich eine 
merkwürdig regelmäßige Schieferung zeigen und deren braunrote Schichten sehr 
schön von den Schueehängen abstechen: nur das Lötschtaler Breithorn erhebt seine 
Granitwände wie eine weiße Mauer in die Höhe, wie das Bietfchhorn von den 
Amvhibolit- nnd Schieferwänden fcharf abstechend." 

Kein anderer hat das Lötfchental gründlicher gekannt und inniger geliebt 
als F e l l e n b e r g , der in den sechziger und siebenziger Jahren fast alljährlich 
längere Zeit hier oben seinen geologischen und volkstümlichen Studien oblag, 

worüber seine zahlreichen Aufsätze in dem 
Jahrbuch des Schweizer Alpenklubs, sein 
Itinerarium und seine Vorträge in der Berner 
Nllturforschenden Gesellschaft, sowie seine Vei-
träge zur Geologischen Karte der Schweiz 
beredtes Zeugnis ablegen. Wenn deshalb 
e i n e r im Lötschtal neben dem Urheber der 
Lötschbergbahn ein Denkmal verdient, so ist 
es Edmund von Fellenberg (f. sein Bild). 
„Ich habe nicht leicht über einen Menschen 
von Führern und Wirten, Bauern und Geist-
lichen mit solcher Warme und Herzensfreude 
reden hören, wie über Fellenberg", schreibt 
Dr. I . D ü b i in der Alpina „ . . . bei dem 
Lagerleben im Isolli oder andern weltuer-
lassenen Seitentälern fand der fein gebildete 
und gemütlichempfindende Mann im Gespräch 
mit einfachen Menschen, Führern, Aelplern 

oder Trägern eine reiche Quelle geselligen Genusses. Das gibt seinen Schilderungen 

jenen warmen Ton u. f. f." „ er interessierte sich fortwährend für die Leiden und 
Freuden der kleinen Leute, bei denen er weilte. Und dies erwarb ihm die 
Anhänglichkeit aller in den Bergen, die ihn kannten." Sein Freund und Ber-
trauensmann, P e t e r S i e g e n in Ried, ist letztes Jahr gestorben, wahrend 
B e n e d i k t H en zen, der Begleiter Fellenbergs auf seinen Exkursionen, jetzt 
82 Jahre alt, noch in Ferden lebt, allerdings unter dürftigen Verhältnissen. 
Er hat noch heute eine reiche Sammlung von schönen Mineralien, für welche er 
gerne Käufer hätte. Wer ein gutes Werk tun will, öffne die milde Hand. 

Von den den Westen abschließenden Rothörnern bis zur Lötschenlücke 
gleicht das Tal in der Form einem riesigen Schiffe, bei welchem der sich bis 
zur Lücke allmählich verschmälernde Langgletscher den Kiel und der das Tal 
plötzlich abschließende Westgrat den Bug bilden. Die Talsohle ist jedoch relativ 

flg. <8. Edmund von fellenberg 
«838—1901 
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schmal. Am breitesten ist sie in den Tennmatten, hinter Wiler, wo sie aber 
kaum einen Kilometer messen wird. Entsprechend dem östlichen Verlaufe des 
Tales ist der linksseitige Hang an der Schattseite, während der rechtsseitige 
seine Abdachung nach Südosten hat. Hier an diesen günstig exponierten 
Halden wechseln Aecker und Wiesen miteinander ab, nach oben zum Schutze 
der menschlichen Wohnungen mit Wald umsäumt; über diesem dehnen sich die 
hochgelegenen, ausgedehnten Alpgebiete ans. Ganz anders die Schattseite! Die 
Ackerkultur fehlt hier gauz und nur ein unterster schmaler Streifen dient zur 
Wiesenkultur, während die ganze übrige Fläche mit Wald bewachsen ist, über 
welchem sich nach oben etwas geringe Schafweide anschließt. Sämtliche mensch-
liche Ansiedelungen sind am rechten Lonza-Ufer, an der Sonnseite, gelegen. 

Ta das Tal von 
allen Seiten einge-
schlössen ist, ist es 
gegen rauhe Winde 
geschützt, lieber den 
Lüischenpaß, von Bern 
her, weht ab und zu 
ein etwas rauher Nord-
wind, der „herteWind". 
Der Westwind heißt 
„Lochwiud", weil er 
aus der Lonzaschlucht 
heraus streicht, während 
derFöhnvondemBeich-
grat herkommt. Ein 

„ganz Mwer ^MllÖ', fl«. „ . Dorfplatj in ferden mit Blldt auf das BietTchbom. 
den man bislang nicht 
kannte, kam im Winter 1904/05 über die Adlerfpitzen Her mit solcher Kraft 
ins Tal, daß viele Hänser abgedeckt wurden. 

Wegen der hohen Lage richtet der Frost mitunter im Sommer Schaden 
an und auch der Schnee steigt nicht selten bis weit ins Tal herab. Trotz 
der hohen Verge, welche das Tal einschließen, schlägt der Blitz öfters in den 
Wald und vor einiger Zeit auch im Haseleh' in eine Scheune. Der Bruder 
der Kaplanmarie wurde einmal während eines Gewitters, als er mit der Sense 
auf der Achfel des Weges ging, vom Blitz fast gelähmt. 

Politisch gehört Lötschen zum Walliser Bezirk Westlich Raron. Das Tal 
zählt v ier Gemeinden : Ferden, Kippet, Wiler und Blatten. Die ersten drei 
bestehen aus je einer einzigen geschlossenen Dorfschaft, während Blatten neben 
dem Torfe noch drei Huben — Ried, Weißenried und Eisten — umfaßt (Fig. 17;. 

Ueber Höhen lage , Z a h l der W o h n h ä u s e r , H a u s h a l t u n g e n 
und E i n w o h n e r gibt folgende Uebersicht Auskunft. Wir nehmen die 
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vorletzte Zählung von 1888 als Grundlage, weil im Jahre 1900 Wiler ab-
brannte. 

Meeres- Wohn- Haus- Ein-
höhe Häuser Haltungen wohner 

B l a t t e n : 
V l a t t e n d o r f . . . . . . 1542 m 25 38 181 
Eisten 1585 m 5 5 25 
Ried 1509 m 5 7 34 
Weißenried 1694 m 9 11 44 

44 61 (57) 284 (274) 

F e r d e n 1389 m 32 45 (46) 211 (249) 
K i p p e ! 1376 m 30 44(42) 240(248) 
W i l e r 1421 m 30 47 (45) 225 (228) 

Zusammen: 136 197 (194) 960 (999) 

Die in Parenthese beigefügten Zahlen sind die Ergebnisse der Zählung von 1900. 

Die Bevölkerung nahm in den letzten Jahren durchschnittlich um sechs 
bis sieben Personen im Jahr zu. Nie S p r a c h e sämtlicher Einwohner ist 
deutsch. Bei dem Bau der Lütschbergbahn wird auch hier uorübergeheud eine 
gewaltige Aenderuug eintreten. Ferden und Wiler sind zu Kippel t i rch-
g e n ö s s i g ; in Blatten wurde 1846 eiu Rektorat gegründet, das 1899 zu einer 
Pfarrei erhoben wurde. 

F e r d e n (von tat. viriäariuin--Krautgarten) liegt ziemlich langgestreckt 
am stark geneigten Hange. Die schöne Kapelle auf dem Dorfplatze (Fig. 19) ist der 

hl. Barbara geweiht. Ein steiler Weg führt 
an die Sonja hinunter, über welche sich eine 
schmale Brücke (Fig. 20) hinüberschwingt, wäh-
rend tief unten der Fluß tost. 

Zwei Knaben machten sich hier eines Tages 
das Vergnügen, mittelst eines qncr übergelegten 
Brettes auf dem Brückengeländer Schaukel (rcitlii) 
zu fpielcn. Der eine faß auf dem Brett dranßcn, 
hoch über dem Wasser, während der andere am 

flg. 20. «amerîug. gegenüberliegenden Ende auf der Brücke das Gleich-
gewicht hielt. So schaukelten sie fröhlich auf und 

nieder. Ein des Weges kommender Mann sah das neriuegcne Spiel und rief den 
Spielenden von ferne warnend zu. Erschrocken sprang der Knabe, der auf der 
Brückcnseitc balancierte, ab und der andere purzelte hoch in der Luft rücklings 
in die fchaurige Schlucht lnnuuter, wo er in den Aesten einer am Rande wachsen-
den Tanne hängen blieb, ohne Schaden zu nehmen. 

Jenseits der Brücke auf einer Anhöhe steht die Kapelle von Kas te l . 
Hier stand in alter Zeit ein Dorf, welches im Jahre 143? sogar als eigene 
Gemeinde erscheint. Der Name „Kastel", von Castellum, läßt vermuten, daß 
hier die Herren von Thuru eine Art Iagdturm gehabt haben. Bis auf ein 
kleines Bethäuschen (Fig. 21) ist heute uou der Siedelung nichts mehr zu sehen. 
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Wie Kastei, sind noch viele andere s t ä n d i g e N i e d e r l a s s u n g e n in Latschen 
im Laufe der Jahrhunderte ve r schwunden . I n alter Zeit waren die An-
siedelungen mehr zerstreut und erst nach und nach haben sich die Bewohner in 
geschlossene Dörfer vereinigt. W o l f a r t s m a t t e u , oberhalb Goltschried, Tenn-
mat ten , Tannbie l und Goppen-
stein erscheinen im 14. und 15. Jahr-
hundert als Weiler. Jetzt findet 
man daselbst nur noch Ställe. Die 
Häuser wurden teilweise abgebrochen 
und anderwärts aufgestellt. So 
war vor dem Brand in Wiler eine 
„Tennmattenstuben" und mau sprach 
von „Tennmattenkammern". Auch 
in Goltschried, in der Ri t i , im 
Bi f ig , auf der Hofmauer , in 
Fins ter te l len , am Cholga r t en 
und z' Rachar ten waren früher 
ständig bewohnte Häuser. Bis 
auf einige Ruiuenreste ist jetzt 
nichts mehr zu sehen. Nur einzelne Ställe deuten noch den Standort an. 

Nach der Sage sollen früher auch in der Winterbletfchn bei Ried, in 
der Uifleugu, zuhinterst in den Wüstenmatten, in Grindorf und im schwarzen 
Boden, oberhalb Blatten, Leute gewohnt haben. 

I n dem abgeschiedenen Uiflengu hauste ein Vater mit einem Sohne, letzterer 
trag bis zum zwanzigsten Jahre einen Glockenrock. Abseits von jedem Verkehr 
hatte der Sohn noch nie ein Weibervolk gesehen. Einmal au einem Sonntag sah 
er vom Weißenried mehrere Weiber und Töchter iu weißen Schürzen, uom Berg 
herkommend, nach Kippe! zur Kirche gehen. Verwundert fragte der Vub den Vater, 
„was denn das für Tierlein feien". Der Vater antwortete, das feien „indianische 
Geißen". — „Solche Geißen möchte ich auch haben", erwiderte der Junge. 

Von der Uiflengu wird auch die gleiche Sage erzählt wie vom Stectenhüß im 
Goms (f. d. S. 108). 

Eine Viertelstunde hinter Blatten soll in alter Zeit das G r i n d o r f gestanden 
haben. Mail findet daselbst noch jetzt Ueberreste zerfallener Hofstätten, mld mehrere 
durch alte Mauern und zerfallene Zäune eingefaßte öffentliche Wege führen heute 
noch dahin. Man erzählt von einem Fähnrich iu Grin (Gerin), der in einer 
Flechgrube (Höhle), die zehn Minuten lang gewesen sei, die Talfahne vor dem 
Feinde verborgen habe. I n uralter Zeit diente die Höhle den Zwerge» zum 'Auf-
enthalt, die mit den Bewohnern im vertraulichen Verkehr standen und sich sogar 
gegenseitig zu Gevatter standen. 2o ein Holzmüctterli (Zwerg) erschien eines Tages 
mit einem viele tausend Zentner schweren Stein auf dem Rücke» im Griildurfe und 
habe trotz der enormen Last noch „glismet" (gestrickt). Darüber machten sich die 
Buben des Dorfes luftig. Ergrimmt stellte das Müettcrli den Felsblock mitten im 
Dorfe ab und ziuar so, daß die schmälste Kante nach nuten zu stehen kam. So 
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steht „der Gerinstein" noch heute an der betreffenden Stelle als Wahrzeichen und 
kann nur mit hohen Leitern erstiegen werden. 

I m Grindorfe wohnte der Meier mit Namen He im . Er war der reichste 
Bürger im Tale, besaß dreißig Kühe, davon 15 späte und 15 frühe. I m Inner-
faflertal besaß er in der Nähe der Blümlisalpe eine ausgedehnte Alpweide. Den 
Ort, wo die Alphütte gestanden hat, nennt man heute noch „s'Meier Heims Ferrich". 
I n jüngster Zeit noch fand man Ueberreste von Holz, die unzweifelhaft von einem 
alten Stalle herrührten. Nie Abgrenzung der Weide ist jetzt noch durch eine Mauer 
erkennbar. Man nennt sie die „Talmauer". Nie Magd des Meiers, welche die 
Alp besorgte, sprach während des Sommers der „Nidla" so energisch zu, daß sie 
so dick wurde, daß sie im Herbst vor Fettigkeit nicht mehr zu Fuß ins T>orf gehen 
konnte, und von den Bewohnern von Grin auf dem Schlitten geholt werden mußte. 
Der Meier Heim selbst war so geachtet und geehrt, daß der Prior in Kippe! den 
Gottesdienst nicht eher begann, bevor der Meier in seinen roten Sonntagsstrümpfen 
in der Kirche war. 

Eine Stelle der genannten Talmauer heißt das W u n d e r s p i e l (man 
spricht freilich heute „Munderspicl"). An diesen Ort knüpft sich eine Sage. Auf 
der Vlümlisalp, zuhinterst im Innerfaflcrtal, die heute mit ewigem Eis bedeckt 
ist, lebte ein Spielmann. Oefters ging er auf die Guggiucnalp zum Abeudsitz, um 
bei seiner Geliebten zu schwelgen. Eines Abends, als er bei der Talmauer über 
den Bach sprang, drückte sich im Felsen sein Fuß im Gestein ab. Trotz dieser 
geheimnisvollen Warnung besuchte er seinen Schatz. Wie er aber auf dem Rück-
wege in der Nacht wieder au die betreffende Stelle kam, warf ihn ein eifersüchtiger 
Gegner, der ihm hier aufgelauert hatte, über den Felsen in den Abgrund. Halbtot 
von den erlittenen Verletzungen schmachtete der Unglückliche stundenlang in der 
Tiefe und nahm von der Welt Abschied. Wie er glaubte, seine letzte Stuude habe 
geschlagen, nahm er nochmals die Geige zur Hand und spielte das Lied vom 
Kreuzweg. Wie er so in Wehmut und Audacht die frommen Weisen gespielt hatte, 
öffnete sich vor ihm ein schmaler Pfad und er fühlte sich kräftig genug, sich auf 
diesem zu retten. — So erzählte uns Kastlan Eduard B e l l w a l d in Blatten die 
Sagen von Grindorf. 

* * 
* 

Hinter Ferden überschreitet der holperige Saumweg zunächst den Forden-
und dann den Golnbach, wo für kurze Zeit der Gipfel des Balmhornes sichtbar 
ist, und führt in einer Viertelstunde nach K i p p e t (von Kappel, Kapelle), dem 
Hauptort des Tales, mit der 1749 erbauten stattlichen P f a r r k i r c h e „auf 
dem Martinsbühl" — so heißt die Erhöhung, wo die Kirche steht. Ursprünglich 
sei beabsichtigt gewesen, die Kirche auf dem Hügel in Kastel zu bauen. M a n 
hatte alles an Ort und Stelle bereit, aber jeweilen am andern Morgen waren 
die Geräte und Baumaterialien auf dem Martinsbühl. M a n hielt dies für einen 
Fingerzeig Gottes und baute die Kirche, wo sie jetzt ist. Der Kirchenpatron 
ist der hl. Bischof Mart in und der Hochaltar trägt ein Bi ld dieses Heiligen, 
der sich vom römischen Soldaten zum Kirchenfürsten emporgeschwungen. 

Der Kirchturm hatte früher eine viel bescheidenere Höhe, ist aber nachträglich 
von einem Bürger in Wiler auf das jetzige Maß erhöht worden. Der hölzerne 
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Hein: wurde mechanisch gehoben und nach und nach untermauert. Einmal eines 
Mittags ging der Meister heim und ließ seine Gehilfen einige Zeit allein an der 
Arbeit. Als er von Wiler zurückkam, sah er aus der Ferne, daß der Helm schief 
war und umzustürzen drohte. Rasch sprang er den Weg hinunter und rief den. 
Arbeitern zu, einzuhalten, und konnte so ein Unglück verhüten. 

I>n Turm sind vier Glocken: zwei von Josef Walpen , Glockengießer in 
Mcckingen im Goms, mit der Ial)rzahl 1821. Nie dritte trägt die Iahrzahl 1539 und die 
Inschrift: „Zur Gmeind Gottes ruf ich jedermann. I r fond zun: Herren (5hristo gan. 
Us dem Feur floß ich, Abraham Zender von Vern gos mich." Tie glühte ist dein 

f ig. 11. Nipp«!. 
Hnlldn von Olttn m!I 1. dem faldum-Rotborn (:»,» CQettr) und r. dem ReM-Rotborn (2574 Mlles), Vorn I. der 

faldunigr.it und der Nlven, r. der Caudjerngrat. 

hl. Martin geweiht. 3luf derselben lesen wir: „Meine Stimme ruft dir bis zur Gruft, zu 
jeder Stund mach ich kund: Mensch liebe Gott, halt sein Gebott, dann gleite ich, zur 
iKiche dich," 3luf der andern Seite: „Rufe, Martin, Lolschentals Heerd bis aufweckt 
den Wurm die <3rd strengen Richters Posaunenschall. Richtend auch deinen Hall. Gebr. 
Rüetschi in Aarau 1881". 

I n Kippe! findet man gastfreundliche Aufnahme bei dem äußerst liebens-
würdigen Herrn Kaplan Brantschen, der schon manchem müden Wanderer 
Obdach und Stärkung gereicht hat. Insbesondere sind es die Genfer, die mit 
Vorliebe hier ihr Absteigequartier nehmen, weshalb die Kaplan« scherzweise 
auch „Hotel de Genöue" genannt wird. Das im Bau begriffene Hotel am 
Eingänge des Dorfes wird dem von Jahr zu Jahr sich steigernden Fremden-

http://faldunigr.it
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verkehr Rechnung tragen. Der Ort ist denn auch vorzüglich zum Sommer-
aufenthalt und als Ausgangspunkt für Bergtouren geeignet. Vor uns der alles 
beherrschende Monarch, wie das Nietschhorn von Fellenderg treffend genannt 
wird. I n der Ferne die klassische Gletschereinsattelung an der Lötschcnlücke. 
Nach Westen der prächtige Abschluß durch das Faldum-Rothorn, das Resti-
Rothorn und das Ferdcn-Rothorn, neben welchen der Niuengrat, der Lauchern-
grat und das Männlihorn mit dem Ufersin nach Osten vorspringen. Die Tal-
mulden zwischen diesen Gräten beherbergen fruchtbare Alpen (Faldum, Nesti, 

Kummen) und im Hinter-
gründe derselben sind präch-
tige Uebergänge nach Torrent-
alp und Leukerbad (Niven-
paß, Faldumpaß, Restipaß, 
Ferdenpaß). 

Es ist ein herrlicher 
Anblick, wenn im Sommer 
beim ersten E r w a ch e n d e r 
Sonne die Spitzen dieser 
rotgefärbten Gipfel nach und 
nach immer tiefer herab rot 
erglänzen. Ebenso großartig 
spiegelt sich der Sonnen-
Untergang ain Nietschhorn 
ab. Wenn alles unten im 
Tal im Schatten ist, so glüht 
die Spitze dieses Bergriesen 
noch lange im Sonnenschein. 
Für den Fremden, der Freude 
an der Natur hat, gehört 
dieses Schauspiel zum Schön-
steit des Lötschentalcs. Zur 

Zeit des längsten Tages erscheint die Sonne am Morgen um 1/tG llhr 
über der Lötschcnlücke und verschwindet abends 72 ' Uhr hinter dem Ferden-
rothorn. Mit fortschreitender Jahreszeit kürzt sie allmählich ihre Wege, 
kommt später und geht früher unter. Mitte Oktober kommt sie erst um 1» Uhr 
hinter dem Wilcrhorn hervor und geht um 4'/a Uhr am Laucherngrat unter. 
Zurzeit der kurzen Tage hat Kippe! kaum drei Stunden, einige Tage sogar nur 
von 1 bis !! Uhr Sonnenschein; droben ans den Verggütern, wo um diese Jahres-
zeit das Vieh verpflegt wird, hat man dagegen fast den ganzen Tag Sonne. 

Der Saumweg von Kippe! taleinwärts steigt etwas bergan, führt über die 
Räch ar ten (z'Nacharten) in einer Viertelstunde uach Wiler . Das alte, ehr-
würdige, vordem sehr wohlhabende Dorf (Fig. 45) ist am 17. Juni 1900 abgebrannt. 

f l g . 13. OTiUr mit 
S p a l l - und Cenn-

badiliom. 
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f ig . 14. Ried, IJintcn dit Eöttdienlütkt. 

Das Unglück hat manchen Bewohner um den grüßten Teil von Hab und Gut 
gebracht. Nach und nach sind die Häuser wieder neu erstanden, viel schöner 
und stattlicher als vordem (Fig. 23). Sie sind meist aus Holz, ein Vau-
Material, das besser 
mit der Landschaft 
harmoniert, als die 
öden Mauern. Die 
Wohngebäude sind 
größtenteils an der 
Hanptgasse gelegen, 
die Ställe und Schen-
uen etwas rückwärts. Die 
gelbbraune Farbe des noch 
neuen Lärchenholzes macht das 
Ganze recht malerisch. Die am 
östlichen Ende des Dorfes am 
Mühlebach gelegenen zwei Mühlen 
sind in der stacht vom 14. auf 15. Mai 1907 durch einen Erdrutsch weg-
gerissen worden. 

Hoch oben am Nilerhorn schaut der Hangende Gletscher gefahrdrohend 
auf das Dorf hernieder, mit haushohem Absturz am unteren Ende. Man 
kann es kaun: fassen, daß sich derselbe dort oben halten kann, denn er hängt 
förmlich am steilen Hange in der Luft. Man prophezeit denn auch, daß Wiler 
vom hangenden Gletscher in den Bannwald hinaufgeschlageu werde, Kippet, 

das auf Erlen gebaut sei, 
werde versinken, Ferden werde 
von dem Golnbach in die 
„Krescheru" hinabgeschlagen, 

und Blatten werde 
vou den Schnecken 
unterfressen und 
versinke in der 
Lonza. 

Hinter Wiler 
überschreitet der 
Weg den vom 

gleichnamigen 
Gletscher abflie-

ßenden Tennbach, der mitunter sich recht ungestüm gebärdet, wie aus der großen 
Schuttablagerung an seiner Einmünduug und seinen Ufern hervorgeht. An dem 
kleinen, allerliebst gelegenen Tennmat t -Kape l lchen (Fig. 127) vorbei erreichen 
wir die fruchtbaren Tennmatten, denen gegenüber auf dem andern Flußufer 

si«. Blatten, mi t Husblich n a * «leiten. 
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die Wüstenmlltten liegen, welche im Widerspruch mit dem Namen das 
schönste Wiesengelände uon Lutschen darstellen. Dann geht es den Gruben-
stutz hinan nach Ried mit dem kleinen Ho te l Nes thorn von der Familie 
Sch rö t e r von Naron. Wie angeklebt liegen die dunklen Häuser an der 
steilen Bergwand (Fig. 24). Unten in der Tiefe rauscht die L o n z a. Das dumpfe 
Rollen der Steine im Flusse läßt die zermalmende Kraft dieses wilden Gebirgs-
wassers deutlich erkennen. Etwa 200 Meter oberhalb Ried liegt Weißen-
rieb, die Heimat der bekannten Bergführer Kalb ermat ten. 

Hinter Ried verengt sich das Tal. Die Sonja hat sich ihr Bett schluckst-
artig in den Fels gegraben. Zwanzig Minuten nach Ried erreichen wir 

Blat ten (Fig. 25). Ein Gedenkstein am Weg erinnert an die beiden, 1895 an un-
bekannten Wegen verunglückten Touristen Mendelssohn Benecke und Cohen. 
Man glaubt, dieselben seien am Vreitlauihorn im Gletfcher verfchwunden. Bis 
heute hat man von ihnen jedoch keine Spur gefuudeu. Das Dorf steht ganz 
auf Fels, deshalb der Name „Blatten". I n tiefer Schlucht mündet hier der 
Tellibach in die Lonza. 

Das Tal erweitert fich wieder und nur erreichen in einer Viertelstunde 
die hinterste Hube, Eisten (Zneisten, Zen Eisten), wo vier Familien ständig 
Wohnsitz haben (Fig. 26). 

I n den Felsen hinter Blatten und ob Eisten ist die giftige Viper und die 
ebenso gefährliche Kreuzotter recht häufig, wie überhaupt im Lötschtal an der 
Südhalde bis zum Spalihorn hinauf dieses gefährliche Getier nicht selten ist. Man 
sieht Exemplare von ein Meter Länge; ja man erzählt, in Eisten habe man das 
Skelett einer Schlange gefunden, dessen Rippen so groß gewesen seien, wie die von 
einem Gitzi. Am Nordhange sind sie selten und soweit der Tcnnerbach (nicht zu 
verwechseln mit dem „Tennbach") seine Wasser verbreite, gebe es keine Schlangen. 
Dieser Bach soll auch andere heilsame Wirkuugen hcrvorbriugeu. Als in den 
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dreißiger Jahren im Wallis die Heuschrecken so verheerend auftraten, haben diese 
auch in Lorsch en alles Grüne auf Aecker und Wiesen aufgefressen. Nur die Wiesen, 
welche mit dem Wasser des Teuncrbaches bewässert wurden, blieben verschont. 
Man wurde deshalb auf dieses Wasser aufmerksam und verwendete es mit Erfolg 
gegen den Ausschlag und die Krätze, die nach Dr. Schinner im 18. Jahrhundert 
hier sehr verbreitet gewesen sei. Die Lötschermädchen sollen ihre Schönheit zum 
Teil diesem Wasser verdanken. Vielleicht findet sich ein spekulativer Kopf, der 
diesem Schönheitsmittel auch den Weg in das Boudoir der Pariser Damen öffnet. 

I n der Valm ob Eisten hauste iu alter Zeit ein Einsiedler, der „Balmema". 
Da derselbe nie zur Kirche kam, ermahnte ihn der Pfarrer. Am nächsten Sonntag 
kam er in der Tat zum Gottesdienst. Die ganze Gemeinde schaute auf den fremden 
Gast und sah erstaunt zu, wie er seinen Hut an eine an der Wand durch den 
Wiederschein der Sonne entstehende Sichel aufhäugte. Da der Pfarrer sah, daß 
der Mann „mehr konnte als Brot essen", lud er ihn nicht mehr znm Gottesdienste ein. 

Eine halbe Stunde hinter Blatten steht die Wallfahrtskapelle Kühmat t 
(Fig. 129). Zahlreiche, schön geschnitzte Bildstöcke am Wege von Eisten, die 
die Geheimnisse des hl. Rosenkranzes dar-
stellen, bereiten den Pilger zur Andacht vor. 
Die Kunstwerke sollen von einem Rub in 
in Ried stammen. Die Leute von Steg, 
Gampel, ja von Turtmann und Leuk kommen 
häufig hierher zur Andacht. Die Wände 
des Chores sind förmlich bedeckt mit 
Botivqeaenständen aus Holz — hölzerne 
«s «N ' t t , ! v i L ? t . f«„. »7> Huf fafleralp. 

Arme, Beine u. s. f. — als Zeichen, daß die 
Pilger für Abwendung und Heilung leiblicher Gebrechen hierher wallfahrten. 

Hinter Kühmatt steigt der Weg die A l eg i hinan, einem feuchten, mit 
Ställen übersäten Wiesengelände, wo die schöne Cirsium lanceolatum blüht, 
nach F a f l e r a l p (Fig. 27). Hier am Rande eines schönen Waldparkes, in einer 
Meereshöhe von fast 1800 Meter, eröffnet sich ein herrlicher Rückblick auf das 
ganze Lütschtal mit dem prächtigen Abschluß durch die Kette der Rothörner. 
Die unternehmenden Bürger von Lötschen, welche das Hotel in Kippet bauen, 
haben auch hier in diesem herrlichen Naturparke ein Gasthaus eingerichtet, 
das als Ausgangspunkt für den Lötschensattel, den Beichgrat, den Petersgrat, 
die Wetterlücke und zahlreiche Gipfelbesteigungen ein vorzügliches Stand-
quartier ist. 

Den Wald passierend, erreichen wir in wenigen Minuten das Inner-
faflertal, wo sich im Hintergrunde mit einem Male ein Blick auf die Eis-
pyramide des Lauterbrunner Breithornes eröffnet. Den Innerfaflerbach über-
schreitend gelangen wir auf die G l e t s c h e r a l p , 1782 Meter, einem Sennendorf, 
oder vielmehr ein Sennerinnendorf mit über fünfzig kleinen Hütten, in welchen 
schon unzählige Gebirgswanderer Stärkung lind Obdach gefunden und sich zu-
gleich an diesem idyllischen Leben erfreut haben. Wie rührend erzählt z. B . 
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I . I . Weilenmllnn über seinen zweitägigen unfreiwilligen Aufenthalt dafelbst 
im August 1859, als er allein und ohne Führer die Lötschenlücke überstieg! 
So wie es damals war, so ist es heute noch, nur sind an Stelle der Anna 

f lg . 28. 6roBnorn (3765 Qictcr). Rechts in Jägihnubel (3143 (Dtter), links das Schtnadrijocb (3311 fllet:r), 
von der 6let!cberalp aus. 

M a r i a Siegen, die den einsamen Wanderer beherbergte, andere, aber ebenso 
treuherzige Seelen getreten. 

Um das Tal bis zum Ursprung der Sonja zu verfolgen, überschreiten wir 
den Fluß und gehen der ganzen Länge nach über die Gletscheralp. Die Weide 
wird immer steiniger und rauher, bis wir schließlich den reinen Moränengrund 

betreten. Der aromatische Tust des 
blassen Klees (Trifolium palles-
cens) sticht angenehm in die Nase. 
Ueber dem Iägisirn erscheint im 
Norden das zucferweiße Groß 
horn, 3765 Meter (Fig. 28). Rechts 
streckt uns der Distelgletscher seine 
Zunge entgegen, während gerade 
vor uns der Langgletscher seine Eis-
massen vorschiebt. Beide kamen noch 
vor 50 bis 60 Jahren soweit in 
das Tal herab, daß sie sich ver-
einigten. Wenn die Hirten von 
Gletscheralp mit dem Vieh aus „die 
Beiche" (das sind die höchsten Gras-

'****•• platze der Gletscheralp, am Wege 
aus den Veichpaß) fahren wollten, 
so mußten sie den Gletscher über-
schreiten, während der Weg heute 
über apern Boden führt. Die beiden 

Gletscherenden liegen heute wohl eiue halbe Stunde auseinander. Der Boden 
unter unseren Füßen wird nach und nach weich, schlammig, von allen Seiten 
kommen Wässerlein, die schäumend der Lonza zueilen; gewaltige Steinblöcke 

f lg . i ç . Der Ursprung der Conja. 
Clntcrlter Hbsturj des Canggletldicrs mit dem 61etTd)ertor. 



31 

versperren uns mehr und mehr den Weg. So über Wasser und zwischen 
Steinen uns durcharbeitend, stehen wir schließlich vor einem hohen Eisberge, 
am U r s p r u n g der Lonza . Tosend entströmt der Fluß dem großen 
Gletschertore, über welchem sich ein 100 Meter hoher, schmutziger Eisberg auf-
türmt (Fig. 29). Die strahlende Sonne setzt im Sommer den Eismassen arg 
zu. Durch das schmelzende Eis werden jeden Augenblick größere oder kleinere 
Steine und Schutt zu Falle gebracht, die unter Getöse den steilen Eishang 
herunterstürzen. 

Nun beginnt das ausgedehnte Eis- und Firnfeld des Langgletschers, wo sich 
nach der Sage ehedem eine fruchtbare Alp ausgedehnt haben soll. Das ganze 
Lötscheutal sei damals als Erbe zwei Schwestern zugefallen. Das Los entschied, 
daß die Jüngere das Gelände unter, die Vettere jenes über der „Alegi" erhalte. 
Die erstere fing nun zu weinen au und sagte: „Schwester, du hast den besseren 
Teil erhalten, du hast die schönsten, blühendsten Matten; ich aber habe nur Wald 
und Wildnis erhalten." 

Nachdem wir uns an der wilden Gletscherwelt genugsam sattgesehen, 
nehmen wir unseren Rückweg über die Anen und den Guggistaffel und kehren 
nach reichem Genuß am Abend wieder in unsere Behausung nach Kippe! zurück. 



Mas die Geîcbichte von 
Cotîcben erzählt. 

f ig . 30. Beim Krcuje. 

ach den Bronzefunden in Goppenstein (Spangen (Fig. 31), Fibeln, Lanze 
und Dolch) ist das Lütfchtal trotz seiner AbgelegenHeit schon in vor-
romischer Zeit begangen worden. Die Vesiedelnng durch deutsche 
Kolonisten geschah, wie angenommen wird, durch die Herren von 
Thurn-Gestelnburg, welche ihren Namen nach dem Turme der 
Majori« führten, den sie zu Sitten als Inhaber des Meieramtes 

des Bischofs innegehabt. Nach der Sage sollen die Ureinwohner aus Sachsen, 
nach einer anderen aus dem Bregenzerwald stammen, woran die einst im 
Tale blühenden Vorarlberger Geschlechter Metzler 
und I m b öden, genannt Bregenzer, erinnern. Es 
würde zu weit führen, hier eine förmliche Geschichte 
des Tales zu bringen. Wir beschränken uns auf die 
Hauptdaten. Wer sich genauer orientieren will, ver-
weisen wir besonders auf die eingangs zitierten Quellen, 
namentlich auf die Arbeit von G. Meyer von Knonau 
im 20. Band des Alvenllub-Iahrbuches. 

I n der Geschichte wird Lutschen 1181 zuerst genannt. Im 13. Jahr-
hundert waren unter anderen die Freiherren von Thurn vom Grafen von 
Savoyen mit der Kaplanei Niedergestelen belehnt. Als Lehensherr des Tales 
vergabte 1233 Freiherr Gyrold von Thurn die Kirche von Lyhe (Lötschen) der Abtei 
Abondance in Savoyen, unter der sie drei Jahrhunderte verblieb, bis sie der 
Bischof Adrian I. von Riedmatten 1531 um die Summe von 400 Morserpfund 
loskaufte. Aber noch jetzt führt der Pfarrer von Kippe! den Titel „Prior" 
zur Erinnerung an das frühere Verhältnis und entrichtet jährlich an den 
Bifchof eine Abgabe von 5 Pfund = 9.65 Franken. 

f ig. 3i. Hrmîpange a u s r ö m i 
scher Zeit von Goppenfteln. 
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Bei der außerordentlichen siolonisationstraft der Oberwalliser im Mittel-
alter beteiligten sich auch die Lötscher, indem sie sich im Berner Oberland an 
verschiedenen Orten niederließen, denn im 14. Jahrhundert verkaufte Peter von 
Thurn seine Leute, genannt „die Lötscher", für 300 Gulden lötigen Goldes an 
das Kloster Interlaten. I n der bezüglichen Urkunde vom 22. November 1346 
verfügt Peter zum Turne zu Gestelen in Wallis über „min Lüte, die genemmet 

f lg . 32« Dorfcingang von Nippel. 

sint die Lötscher" mit allen Rechten, „als ich und min vorderen si harbracht 
Hein untz an disen tag". Diese Lutscher, Leute des Freiherrn von Thurn, 
hatten nun ihre Sitze zu Gimmelwald, zu Murren, zu Trachsellauenen, zu 
Eichellauenen, zu Ammerten, also in den hintersten Teilen des Lauterbrunnen-
tales, ferner etwas weiter vorn, zu Lauterbrunnen selbst, alle nochmals zusammen-
gefaßt in den Worten: „und wa si sint in der parrochia von Steige gesessen" 
(denn bis 148? war das ganze Lauterbrunnental nach Gsteig pfarrgenössig). 
Ferner wohnten solche Lötscher auch am Orte „mit name die Balme halbe, die 
da heißet Rotenfluo", d. h. bei der Feste Balm zu Rothenfiuh, unweit Gsteig-
wnler, endlich noch weiter hinaus „in der parrochia von Brienß", „die Lötscher, 
die uffen Planalp gesessen sint", also auf der Planalp über Brienz (Meyer 
von Knonau, a. a. O.). Der Name Lötscher kommt auch anderwärts vor und 
wurde zum Familiennamen und noch heute findet man dieses Geschlecht häufig 
diesseits der Berner Alpen. 
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I n noch größerem Abhängigkeitsverhältnis zu dem reichen freiheitlichen 

Haufe stand aber das eigentliche Lütfchental. Etwa um das Ende des 13. Jahr-
Hunderts errichteten die Freiherren über dem Torfe Niedergestelen unterhalb 
Raron die Geftelenburg. Dem ältesten Sohne von Peter, dem Freiherrn 
Anton von Thurn, fielen durch Testament, neben der Burg zu Gestelen, die 
Täler Lötfchen, St . Niklaus und Zermatt zu. Von Uebermut und Stolz ge-
trieben, gerieten die Brüder Hans und Anton von Thurn in der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts mit dem Bifchof Widfchard Tavelli in Sitten in Streit. 
Die Lötfcher, treu zu ihrem Herrn haltend, wurden mit in den Streit hinein-
gezogen. Die Gefchichte berichtet von furchtbaren Kriegsgreueln, die sich um 
diese Zeit im Lötschtal abspielten. 1012 „Häuser" seien zerstört worden. 

Der Bischof Tavelli, von feinen Neffen Böfes ahnend, zog sich neun Jahre 
vor seinem Tode mit feinem Hofkaplan, nur der Frömmigkeit lebend, auf das 
Schloß Seta oberhalb Sitten zurück. Hier wurde er am 8. August 1375 auf 
Befehl Antons von deffen Knechten (darunter follen auch Lötfcher gewefen sein) 
überfallen und mitsamt feinem Begleiter über den steilen Felfen der Burg 
hinuntergeworfen, wo er tot liegen blieb. Die Freveltat rief im Wallis einen 
allgemeinen Sturm hervor. Das Volk der oberen Zehnen griff zu den Waffen, 
um den Mord ihres Landesherrn zu rächen. An der Brücke zu St . Leonhard 
kam es zu einem Treffen, wo der Freiherr mit feinen adeligen Bundesgenoffen 
unterlag. Die Walliser zogen sodann vor die Gestelenburg und zerstörten endlich 
diesen festen Platz. 

Nie Belagerung der Geftelenburg. 

„Aus dieser lange» Belagerung erzählen die Leute noch als Sage, daß die 
Oberwalliser, als sie mit Gewalt nichts ausrichten konnten, sich entschlossen, die 
feindliche Burg ringsum wohl abzuschließen und deren Besatzung durch Hunger zu 
bezwingen. Achtzehn Monate lang waren bereits alle Zugänge zum Schloß auf 
das Genaueste bewacht und niemand erhielt Erlaubnis weder zum Ein- noch zum 
Ausgehen. Schon lange erwartete man die Ucbergabe der Festung täglich, weil 
man bereits in den ersten Monaten die Leute magerer und elender wollte gefunden 
haben. Da blickten eines Morgens, als die aufgehende Sonne die Burg fo freundlich 
beschien, wieder aller Augen erwartungs- und hoffnungsvoll zu derselben empor, 
und sieh! — eine Reihe der schönsten und frischesten Hammen und Schinken hing 
da vor den Fenstern und mit hellklarcm Wein trank man spöttisch auf die Gesund-
heit der erstaunten Belagerer. Da ward der Mut der Oberwalliser auf eine harte 
Probe gestellt. Doch sie verloren denselben nicht, verdoppelten ihre Wachsamkeit 
und spürten aufs neue nach verborgenen Zugäugen. Und sie fanden einen, der 
durcb den Berg ins Lötschtal führte, von woher die Besatzung reichlich mit Nahrungs-
mittel« war versorgt worden. Das ergrimmte die Oberwalliser derart, daß sie die 
Leute von Lötfchen den oberen Zehnen Untertan machten, von welcher Knechtschaft 
sich diese Braven, die gegen ihren rechtmäßigen Herrn nur ihre Pflicht taten, erst 
Ende des vorigen Jahrhunderts mit schwerem Gelde loskauften. Die Burg Nieder-
gestelen mußte endlich doch fallen und wurde von den Oberwallifern geschleift." 
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I n : November 1375 zogen die Oberwalliser Patrioten in das Lötschtal 
ein, unterwarfen dasselbe und schlössen mit ihm zu Wolfartsmatten einen 
Vergleich ab. Lötschen mußte der Herrschaft derer von Thurn entsagen und 
den oberen Zehnen Gehorsam und Treue schwören. Sie mußten sich ver-
pflichten, den bisher denen von Thurn entrichteten Zehnden von 25 Mörferpfund 
den neuen Herren zu entrichten. Die fünf oberen Zehnen sandten ab-
wechselnd je für zwei Jahre einen Meier in das Tal, der die Hoheit ausübte. 
I m Jul i des folgenden Jahres taufte der Bischof Eduard von Sitten vom 
Grafen Amadeus III. von Sauoyen, welchem die von Thurn im gleichen Jahre 
ihre Besitzungen im Wallis abgetreten hatten, unter anderem Lötscheu. Der 
Bischof erhob deshalb Anspruch auf Lötschen. 1426 kam es zu einem Aus-
gleich, aber die Zehnen blieben im Besitz des Tales. „An Stelle eines reichen, 
gestrengen Herrn sah nun dieses arme Land alle Jahre einen neuen einziehen, 
der das Bestreben hatte, e i n e r zu w e r d e n " , sagt B o c c a r d . Lötschen blieb 
noch über vier Jahrhunderte iu allerdings milder Ab Bangigkeit, bis es sich 
endlich 1790 loskaufte. Vier Zehnen erhielten als Entschädigung je 2100 Kronen 
und die Bürgschaft Visp mit Saas 1030 Kronen. So kaufte sich die Talschaft 
arm und noch jetzt hört man das geflügelte Wort: 

„Wic's hcd anno 90 gizchlt, 
Heinfch d'r Talschaft Sekl g'fcllt!" 

Tiefer Talseckel befindet sich jetzt noch im Turm der Kirche in Kippet, 
bestehend aus zivei Holzblöcken in Form eines verschließbaren, mit Eisenreifen 
beschlagenen Troges (Fig. 33) mit 
vier Löchern (für jede der vier 
Gemeinden eines). Hätte Lötschen 
noch einige Jahre zugewartet, so 
wäre ihm 1798 bei der bevor
stehende» Staatsnmwälzuug der 
reife Apfel iu den Schoß gefallen. 
Freilich tonnten sich die Zehnen 
des Geldes nicht lange erfreuen, 
indem die plündernden Franzosen das Land 1798 und 1799 bis auf den letzten 

Heller aussogen. 
* * 

Der im 14. Jahrhundert aus dem Lande vertriebene Freiherr Anton von 
Thurn suchte aber nachher wiederholt wieder in seinen Besitz zu gelangen. Zu 
diesem Zwecke zog 1384 eine Abteilung Berner auf Anstoß des mit Bern 
verbündeten Freiherr» von Norden her auf de» Lütfchberg. Die Walliser, 
welche den Berg besetzt hatten, drängten dieselben jedoch zurück. Der Freiherr 
starb endlich 1402 hochbctagt, fern von feiner Heimat, und mit ihm erlosch 
sein Geschlecht. 

3* 
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I n einem Liede wird das Ende des Tyrannen wie folgt erzählt: 

„Nr wurde bald ergriffen, geschlossen in ein Faß, 
Das rings von Nägeln starrte, und berghinab rollt das. 
Vas war des Wüterichs Ende, der frevlen Hochmut trieb." 

Auch die Landschaft Frutigen stand unter der Herrschaft der Freiherren von 
Thurn, die daselbst zwei starke Festen, die Felsenburg und die Tellcnburg, besaßen. 
I m Jahre 1400 verkaufte der letzte alle Rechte ait Bern, welches nun einen Kastellan 
zur Verwaltung hinsandte. 

1419 kam es abermals bei Anlaß des Streites des aus dem Lande ver-
triebenen Landeshauptmann Freiherrn Widschard von R a r o n am 9. und 
10. August zu Kämpfen auf den eisigen Höhen des Lötschberges zwischen den 
Wallisern und den Bernern, die ihrem Schützling Widschard Hilfe leisten 
wollten. 

Da das Untertanenverhältnis zu den fünf Zehnen von den Lötschern als 
unbillig empfunden und das Bedürfnis nach größerer Freiheit immer reger 
wurde, kam es in der Folge mehrfach zu Reibungen, bis schließlich auf er-
gangene Beschwerden am 19. Juni 1430 ein Vergleich zustande kam, wonach 
die Lötscher für einmal 500 Gulden und dann alljährlich an die fünf Zehnen 
46 Pfund, 13 Schilling und 4 Pfennig Abgabe zu entrichten hatten. Sonst 
seien ihnen alle weiteren Lasten erlassen. Abermals im Jahre 1571 machte 
Latschen den Versuch, das Joch der fünf Zehnen abzulösen, jedoch ohne Erfolg, 
weil der schwächere Teil. 

1550 war Lötschen bei dem „Trinkelstierkriege" beteiligt, der die Gestalt 
eines Bauernkrieges und in der Unzufriedenheit der Bauern seinen wahren 

Grund hatte. Der Aufstand wurde unterdrückt und mehrere 
Lötscher wurden zu hohen Strafen verurteilt. Der Druck der fiinf 
Zehnen wurde immer grüßer und abermals im Jahre 1561 wurden 
die Freiheiten der Lötscher von ihren Oberherren beschränkt. 

Im Vi l lmerger Kriege 1656 besetzten die Lutscher im 
Winter die Pässe und lieferten unter ihrer Fahne noch ein 
Kontingent in das Feld. 

Im Jahre 1799 bei der französischen Invasion wurde auch 
das Lötschtal schwer mitgenommen. Mehrere Lötscher blieben auf 
den Schlachtfeldern von Siders und Pfyn. Neben dem Raub 

von dem vielen Privatgut wurde die Gemeindefahne von 
Kippel, die silbernen Kelche, eine Monstranz, überhaupt alles, 
was Wert hatte, mitgenommen. Die Talfahne und die silberne 
Hand waren in einem Felsen ob Ferden versteckt. Letztere ist 
ein höchst kostbarer Kunstgegenstand, der einen Wert eines 

kleinen Vermögens hat. Es ist ein Reliquien- in Form einer 1'/« Fuß hohen 
Hand (Fig. 34), die Wilhelm III. von Raron 1449 dem Domkapitel in 
Sitten schenkte, von welchem sie Lötschen um 40 Pfund kaufte. Die 

Silberne I^jtid. 
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Hand ist aus Silberblech getrieben und genietet, mit einem ungeschliffenen 
Tapas am Ringfinger. Sie enthalt im Innern die Gebeine der hl. Märtyrer 
Fabian und Sebastian, die dem Geber vom Papst Eugen IV. geschenkt wurden. 
Sie wird in der Sakristei der Kirche in Kippet aufbewahrt neben anderen 
wertvollen Gegenständen, darunter eine kostbare silberne Mons t r anz , die 
reich vergoldet und mit Edelsteinen geschmückt ist. Diese wurde 1760 in Augs-
bürg um die Summe von G95 Gulden angefertigt. 



fig. 35. Saumpferd. 

Der Cötfcbberg in alter und neuer Zeit. 

er Lötschmpaß ober der Lötschberg, wie er im Volke heißt, bildet 
den tiefsten Uebcrgang des Finsteraarhornmassius zwischen Grimsel 
und Gennni. Vor dem Bau des Gemmiweges war er der am 
häufigsten benutzte Ucbergang ins Mittelwallis und der einzige 

j Gletscherpaß uom Berner Oberland, der vor 1600 begangen wurde. 
•== J Er wird aber als gefährlich geschildert, so berichtet S t u m p f in 
seiner Chronik 1544: 

„Dieser Berg ist naß, rauh, unwegsam und sorgklich zu wandeln und verfallend 
viel Leut daranff." 

Veuor der jetzige Weg durch die Lonzaschlucht gebahnt war, war der 
Verkehr von Lötschen nach dem Kandertal über den Lötschberg reger als der 
nach dem Rhonetal, weil die Wanderung durch die Lonzafchlucht ebenso gefahr-
lich war, als diejenige über den Berg, und weil die geschäftlichen Beziehungen 
mit dem Berner Oberland günstigere waren. Jeder Lötscher ging im Jahr 
meist mehreremal über den Berg nach Frutigen, und wenn er jährlich nicht 
mindestens einmal die Reise machen konnte, so wurde er fast krank, versicherte 
mir ein alter Mann. 

Lötschen exportierte hauptsächlich Vieh und Wolle. Man erzählt, daß die 
Wollsäcke uom Lötschenpaß einfach ins Gafterental hinunter „getröhlt" worden 
feien. Als Retourfracht wurden Salz und Streichhölzer mitgenommen. Die 
Wolle wurde in Frutigen zu dem, bekannten Frutigtuch verarbeitet, wovon die 
Berner Bauernfrauen ihre Röcke anfertigten. Ein folches Kleidungsstück hielt 
ein Menschenalter aus. Die Berner Geschäftsleute behandelten die Lötscher 
recht kulant und gaben eher mehr, als sie versprachen. Darauf deutet die 
Redensart in Lötschen „ein Berner Dutzend", worunter man 13 Stück versteht. 

3 
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Das Bütschihaus in Kanderbrügg im Frutigland soll ein Lagerhaus für Waren 
gewesen sein, und noch jetzt heißt ein alter Weg daselbst „Wallisgasse". 

I n der Tat hat denn auch Lutschen mit den Bewohnern nördlich des 
Verges viel Verwandtschaft. Der Volksschlag, die Sitten und Gebräuche 
und die Sprache haben viel Aehnliches. Sie haben anch das gleiche rotscheckige 
Vieh u. s. f. 

Infolge der intensiven Geschäftsverbindungen ließ im Jahre 1520 das 
Wallis durch den Kastellan von Lötschen in Frutigen Schritte tun, daß der 
Saumweg verbessert werde. Im Jahre 1695 ff. baute in der Tat Bern eine 
Straße von Gaftern auf die Paßhöhe und hatte die Absicht, dieselbe später 
auf der Walliserseite weiterzuführen. Das lag aber den Waldstätten, die den 

fljj . 36. Huf dem CotTchenpaR. — leinten das B a l m h o m . 

Verkehr über den Gotthard bedroht sahen, nicht recht nnd sie veranlaßten das 
mit ihnen verbündete Wallis, die Ausführung des Planes zu verhindern. Sie 
schützten Religionsgefahr vor, indem sie sagten, es liege doch wahrscheinlich nur 
die Absicht vor, den Unglauben nach dem Wallis zu verpflanzen. So mußte 
Bern von seinem Projekte abstehen. Nichtsdestoweniger wurde der Paß neben 
dem Lokalverkehr noch bis 1739 eifrig von Sauniern zum Warentransport nach 
dem Süden benutzt. Um diese Zeit wurde jedoch durch Sprengungen in den 
Felsen der Gemmiweg verbessert und für Saumtiere gangbar gemacht. Die 
Folge war, daß sich der Verkehr von dem Lötschberg nach der Gemmi wendete 
und der Weg über ersteren nach und nach verfiel. Aber noch jetzt sieht man 
an der Nordseite des Paffes die verfallenen Stützmauern und Wehrsteine der 
allen Straße. Dr. Bäh le r hat vor einigen Jahren im Alpenklubjahrbuch 
eine alte Karte darüber veröffentlicht. 
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Der Uebergang von Kandersteg nach Latschen gehört zu den lohnendsten 
Alpenwllnderiingen. Hinter Kandersteg gelangt man entlang der schäumenden 
Kander durch eine enge Klus und das Gasternholz in 21/2 Stunden nach dem 
früher ständig bewohnten Sommerdörfchen Seiden. I n dem einfachen Gasthaus 
findet der Wanderer Unterkunft. Hier beginnt auch der eigentliche Paß. Man 
überschreitet zunächst die Kander, geht dann steil bergan zur Alp Gfäl l und 
wendet sich hernach gegen die Balmwand (2 Stunden uon Gastern), wo in der 

Regel der Frühstückhalt ge-
macht wird. Dann über-
schreitet man am unteren 
Ende den ungefährlichen 
Gletscher, gewinnt die Felsen 
auf der Ostseite, wo man 
stellenweise den alten ge-
pflasterten Saumweg be-
geht, und gelangt in weiteren 
zwei Stunden auf die Paß-
höhe, 2681 Meter (Fig. 36). 
Nach Südeu öffnet sich hier 
dem Blicke eine großartige 
Fernsicht in die Walliser 
Alpen. Das Weißhorn er-
scheint in vollendeter Schön-
heit und das gegeuüberlie-
gende Bietschhorn (Fig. 3?) 
ist dem Auge in nächste Nähe 
gerückt. Direkt vor uns 
türmt sich die dunkle Ge-
stall des Ferdenrothornes 
auf und rückwärts schließt 
sich der Felskoloß des Valm-
Hornes an, während zwischen 

beiden der Schneesattel der Gitzifurgge, die in 1500 Schritten zu erreichen 
ist, nach Leukerbad hinüberleitet. Auf das Hockenhorn, 329? Meter, sind von 
der Paßhöhe etwa zwei Stunden nötig. 

Der Abstieg nach Lötschen führt in südöstlicher Richtung über den Stier-
stutz auf die Kummenalp und über die Vergwiesen uon Schällbett und Martins-
buhl in zwei Stunden nach Kippet, sodaß der Uebergang uon Gastern in sechs 
Stunden ohne Schwierigkeit gemacht werden kann. 

Mit dem Vau der Lötschbergbahn wird jedenfalls der uralte Paß 
wieder inehr in Aufnahme kommen, da man uon Kandersteg weg über den 
Berg in 8—9 Stuudcn an den südlichen Tunnelausgang in Goppenstein ge-

flg. 37. Bictrdiborn von der Hockenalp aus. 
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langen und inzwischen ein Stück Hochgebirgswelt genießen kann. Wenn man 
also des niorgens in der Frühe in Kandersteg abgeht, so kann man mit dem 
Zug nachmittags wieder zurück sein. 

Die Lötschbergbahn ist die Konsequenz der Simplonbahn, und wenn der 
Staat Bern die Sache kühn in die Hand genommen hat, so ist diese Tatkraft 
zu bewundern. Es ist auch zu wünschen, daß die schönen Hoffnungen, die 
man an das Unternehmen knüpft, nicht allzu große Enttäuschungen bringen, 

Vas Verdienst, die Bahn angeregt zu haben, gebührt dem bcrnischen Ober-
richter Teuscher, welchem von der Vuudcsuersammlung schon am 23. Tiezember 1891 
eine Konzession für eine Lötschbergbahn erteilt wurde. I n der ersten Zeit schien 
diesem Projekt die von Lautcrbrunnen aus projektierte Breithornbahn mit einem 
IN Kilometer langen Tunnel unter dem Lauterbrunuer Breithorn von Steinberg, 
1570 Meter, im Lauterbrunncntal, nach Kiihmatt, 1655 Meter, im Lötschtal, und 
von da das Tal hinaus nach Ganipcl, den Rang streitig zu machen. Doch das 
Lütsthbcrgprojekt errang den Sieg. Durch Gesetz vom 4. Mai 1902 sicherte das 
Vcrncr Volk diesem eine Subvention in Stammaktien von 17 '/= Millionen Franken 
zu. Es trat aber ein anderes, gefährlicheres Konkurrenzprojekt, die Wildftrubcl-
linie, in die Schranken. Toch auch dieses wurde von dem Lütschberg überwuudcu, 
iudcm sich der bcruische Große Rat am 27. Juni 1906, gestützt auf ein Gutachten 
des Herrn Obcriugcuieurs Dr. A. Zol l iugcr , eudgültig mit 174 gegen 14 Stimmen 
für den Lötschberg entschied, und zwar für eine elektrische Bahn niit einem 
13,7 Kilometer langen Tunnel, 27°/°» Marimalsteigung und 300 Meter Minimal-
radius auf den Zufahrtsrampen. I m Sommer 1906 fand die Gründung der 
Berner Alpcnbahn-Gefcllfchaft statt, welche die Arbeit in die Hand nahm. Die 
Kosten sind auf 89 Millionen Franken veranschlagt, wovon 21 Millionen durch 
Subueutiousakticu und 24 Millioucu durch Prioritätsaktien gedeckt find. Auch das 
Obligationcnkapttal erster Hypothek von 29 Millionen ist gezeichnet und der Rest 
von 15 Millionen zweiter Hypothek wurde vom Fiuauzkousortium fest übernommen. 
Die Gemeinden im Kanton Bern wetteiferten mit dem Staat in der Uebernahme 
von Subucntiunsaktieu, obsthou auf eine gewisse Zeit keine Verzinsung derselben 
zu erwarten sein wird. Die Berner setzen ihre Ehre ein, das Werk glänzend zur 
Durchführung zu bringen. Für den Bau der Liuie Frutigen-Brig schloß die 
Gesellschaft mit einer französischen General-Bauuuteruchmuug einen Forfaituertrag 
ab, welche den Ban des großen Tunnels um 37 Millionen und der Zufahrts-
rampeu um dieselbe Summe, total um 74 Millionen Franken zu erstellen hat. Die 
zu bauende Bahn nimmt ihren Anfang in Frutigcn im Anschluß an die Linie 
Spiez-Frutigcn, wendet sich im Tal der Kander weiter südlich, um durch zwei 
Schleifen im Mittholz das Plateau des Dorfes Kaudersteg bei 1200 Meter Höhe 
zu erreiche». Hier beginnt der große Tunnel, durchschneidet die Berner Alpen und 
tritt bei Goppcnstcin bei 1220 Meter Höhe ins Lötsthcntal, Die Linie nimmt dann 
ihren Weg die Lonzaschlucht hinaus den Bcrgbängen am linken Lonza-Ufcr entlang, 
tritt bei Hothcnn, 1100 Meter, an die Hänge des Rhonctals, senkt sich allmählich 
bis Brigcrbad in die Talsohle und erreicht endlich den Bahnhof in Brig am Nord-
portal des Simplontunncls. Für den Bau des Haupttuuucls find fünf Jahre 
vorgesehen und in dieser Zeit sollen auch die Zufahrtsliuieu fertig sein, damit die 
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Bahn 1912 dem Betrieb übergeben werden kann. T>ann kann die Strecke von Bern 
bis Brig mit dem Schnellzug in vier Stunden und von Bern bis Lutschen in drei 
Stunden zurückgelegt weiden, so daß, wenn man am Morgen in Bern abreist, man 
am Abend bequem in der Steigerhütte an der Lötschenlücke nächtigen und andern 
Tages einen Vergriesen besteigen ^kann. 

3-



flg. 38. Biettchhorn vom Schafberg aus. 

Berge, paîîe, Gletscher und Cawinen. 

it Ausnahme vielleicht von Zermatt und Sans hat wohl selten 
anderswo der Tourist für seine Besteigungen eine so große Aus-
wähl an Bergen und Gletscherpässen, wie im Lötschtal. Unter 
jenen sind mehrere, welche zu den kühnsten Gestalten der Alpen 
zählen. Aber ebenso großartig sind die Gletscherpässe, von denen 
z. V. die Uebergänge auf den Aletsch und über den Petersgrat an 

Großartigkeit und Schönheit unübertroffen find. Leider ist das Gebiet klubistisch 
noch wenig erschlossen. I m Einzugsgebiet der Lonza war bisher n u r e ine 
e inz ige bescheidene K l u b Hüt te , die die 
Lötscherführer selbst errichtet haben, die 
Bietschhorn» oder Nesthütte, 2573 Meter 
ü. M., am Fuße des Schafberges, die als 
Ausgangspunkt für die Besteigung des Bietsch-
hornes dient (Fig. 3!)). Nur ganz besondere 
Verhältnisse brachten es mit sich, daß die 
von dem am Valmhorn verunglückten Egon 
von S t e ige r gestiftete S t e i g e r h ü t t e nun 
auf einem Felsen an der Lütschenlücke erstellt 
wird (Fig. 41) und 190? dem Verkehr über-
geben werden soll. Dies sind die einzigen alpi-
nen Unterkunftshütten im Lötschtal. Dem 
Bedürfnis ist aber damit lange nicht Genüge 
getan. I n erster Linie wäre eine solche auf M ^ 7 s *9. ',. 
dem Lötschberg sehr am Platze; aber auch au ntttbOt». 



4-1 

mehreren anderen Orten sind solche wünschenswert. Zwar dienen einige der 
benachbarten Hütten als Ausgangspunkt von Besteigungen von Lötschtalerbergen, 
so vor allem die von der Sektion Viel des S. A. C. errichtete Mutthornhütte 
(2900 Meter) am Petersgrat zur Besteigung des Tschiugelhorus und des Lauter-
brunner Breithorns; dann die Ober-Aletschhüt te (2670 Meter), von der 
Sektion Chaux-de-Fonds, als llebergaugsetappe über den Beichvaß und die Be-
steigung des Schieuhorns und Distelhorus; die Konkordiahütte (2870 Meter) 
(Sektion Monte Rosa) und das Pavillon Cathrein als Basis für den Ueber-
gang über die Lötschenlücke. 

Es würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, wenn wir auch nur 
die wichtigsten Besteigungen hier beschreiben würden, Dasselbe ist übrigens 

f!g. 4«. BictTcnborn von der Eaucbernalp. 

in vorzüglicher Weise in dem Itinerarium von (£. u. Fel lenberg geschehen, 
das auch heute noch von unvergleichlichem Werte ist. Wir begnügen uns mit 
der Namhaftmachnng einiger weniger. Der Westgrat mit den verschiedenen 
Rothörnern und die Uebergänge daselbst sind bereits erwähnt worden (siehe 
Seite 26). Die größte Anziehungskraft auf den Touristen übt im Lötschtal das 
Nietschh orn (3943 Meter), das die umgebenden Berge um 600 Meter über-
ragt. Die gewöhnliche Anstiegsroute geht von der Nesthütte über den Schaf-
berg, den Bietschgletscher und den Westgrat. Die Schwierigkeit beginnt, ani 
„Roten Turm", einem steilen Felszacken, der überwunden werden muß. Da 
gute Griffe vorhanden find, ist die Stelle jedoch rasch zurückgelegt. Kitzliger ist 
das nachfolgende schmale Grätchen von etwa 50 Meter Länge, weil das Gestein 
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locker ist und links und rechts riesige Abgründe gähnen. Man begeht die 
Passage in der Regel rittlings. Nachher sollen keine größeren Schwierigkeiten 
mehr vorkommen. I n günstigen Jahren wird das Vietschhorn öfters bestiegen, 
wahrend in schlechten der Weg wenig gemacht wird, 1905 nur zweimal. Die 
Besteigung erfordert viel Ausdauer und ist gefährlich. T>as Vietschhorn ist 
zweifellos einer der kühnsten und schwierigsten Gipfel der Alpen. 

„Ich sah vom Riffelberg das Matterhorn und war stundenlang im Anstaunen 
seines kühnen Aufbaues; aber es entspricht der Wahrheit," sagt Hans Körb er, 
„wenn ich eingestehe, daß das Vietschhorn, zum erstenmal vom Lötschenpaß aus 
erblickt, mir den tieferen Eindruck hinterließ." „Tas Vietschhorn ist neben dem 
Weißhorn und Matterhorn der schönste, aber von allen seinen Berner und Walliser 
Nachbarn wohl der ungastlichste Berg," schreibt R.Schulz, „an keinem sind 
selbst auf dem gewöhnlichen Wege so viele Bergfahrer zurückgeschlagen worden, im 
Verhältnis zu denen, die den Gipfel erreichten." 

Ein prächtiger Aussichtsberg ist das Hockenhorn (329? Meter). Von 
Kippe! aus führt der gewöhnliche Weg über die Hockenalp (2064 Meter), wo 
man in den Sennhütten übernachten ^ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ 
kann. Von hier aus erreicht man die 
Spitze in vier Stunden. Zunächst nimmt 
man die Richtung nach Westen über 
Weiden, bis zur Sattlegi (2565 Meter), 
etwa l1/* Stunden, einem flachen Fels-
rücken gegen den Lötschenpaß. Auf der 
Sattlegi wendet man sich nach Norden 
und steigt über Felsen und Schneefelder 
zur Spitze. Die Besteigung ist für ge-
übte Berggänger nicht schwierig. 

Mit Ausnahme der benachbarten 
Berneroberländer, wie Tschingelhorn, 
Äreithorn, erhalten die übrigen Berge 
selten Besuch. Mit Errichtung der 
Steigerhütte an der Lötschenlücke wird 
es jedoch anders werden. Durch die-
selbe wird die Ersteigung einer ganzen 
Reihe von Bergen ersten Ranges er-
leichtert. Vor allem die kühnen Gipfel 
des Anengrates (3681 Meter), das 
Mittaghorn (3895 Meter), die Ebnefluh (3964 Meter), das Gletscherhorn 
(2982 Meter), das Großhorn (3765 Meter), dann die südlich an der Lötschen-
lücke gelegenen Gipfel, wie Sattelhorn (3745 Meter) u. s. f. 

Von den kleinen Besteigungen vom Lütschtal aus wollen wir noch jene des 
Spa l ihorns (2452 Meter) namhaft machen, nicht wegen der Höhe des Berges, 

f lg. 41. Steigerbütte am Hnengrat (im Bau). 
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sondern wegen seiner Eigentümlichkeit. Derselbe ist nämlich von oben nach 
unten durch eine enge Schlucht in zwei Teile gespalten, sodaß man unten durch-
gehen kann. An der Basis sind die beiden Wände 20 bis 25 Meter aus-
einander, während sie sich oben bis auf 7 bis 8 Meter nähern. Sie sind also 
überhängend. Das Tageslicht kann nur spärlich hineintreten. Der Boden des 
Spaltes ist auch im Sommer mit Lawinenschnee bedeckt. 

Unweit dauon im Mühlebachtal ist eine andere Natunnerkwürdigkeit, das 
G a l l c n d l o c h , eine Höhle, aus welcher eiu Nächlein fließt. Die Höhle geht 
tief in den Berg und erweitert fich im Innern. 

Von den P ä s s e n am meisten begangen wird neben dem Lötschenpaß, 
der P e t e r s g r a t (3205 Meter), von Lauterbrunuen nach Latschen oder um-

fig. 42. Cauterbrunner Breitnorn mit Schrnadrijodi von der Hnen aus. 

gekehrt. Da die Tour von Tachsellancnen nach Ried etwas lang ist, so macht 
man sie häufig iu zwei Etappeu, geht abends bis zur Mutthornhütte und andern 
Tages ganz hinüber. Die erste, in der Literatur erwähnte Ueberfchreitung ist 
jene von Professor H u g i , 1829. Der Paß ist jedoch schon in alter Zeit 
häustg begnügen worden und nach der Neberlieferung soll zwischen Lauter-
brunnen und Lötschen über den „Wallispaß" ein reger Verkehr bestanden haben. 
Nach der Sage führte in vorhistorischer Zeit sogar ein bequemer Fußweg hin
über. Auf diesem Wege fand jedenfalls auch die Kolonisierung des Lauter-
brunnentals durch das Lötschental statt. 

Von der Mutthornhütte erreicht man leicht die Gamchilücke mit dem 
Abstieg ins Kiental. Kar l S t e t t l e r sagt: „Geübte Berggänger haben schon 
von Ried weg über den Petcrsgrat und weiter über den Gamchigletscher und> 
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durch das Kiental in einem Tag Bern erreicht," Natürlich benutzt man heute 
von Reichenbach aus die Bahn. 

An Großartigkeit dem Petersgrat ebenbürtig ist der Paß über die 
Lö t schen lücke oder den L ö t s c h e n s a t t e l oder die „Furgge", wie sich der 
Lötscher kurz ausdrückt. „Furgge" ist der Lokalausdruck für „Sattel". Man 
spricht auch von einer „Faldumfurgge", von einer „Restifurgge" u. s. f. Von 
Ried nach der Kontordiahütte rechnet man 8 Stunden, nach dem Eggischhorn-
Hotel 3 bis 4 Stunden mehr. Man schlägt den Weg nach dem Guggi-
staffel ein, der hinter Fafler von dem Wege nach der Gletscheralv links ab-
zweigt, dann durch die Horoiw, einem lichten Wald alter, knorriger Lärchen, 
auf deu Guggistaffel steigt. Kurz vorher haben wir eine enge Passage zwischen 
zwei großen Felsblöcken, „die Chluiwsteine", zu passiere». Hier spielt die 
Geschichte vom Guggischuhmacher. 

Der 6uggiîchuhmacber. 

Einmal waren drei Schuhmacher in Kippcl auf der „Stör"') und waren 
lustig und guter Dinge. Dabei erzählten sie sich allerlei Vozengeschichten.') Einer 
der drei bringt vor, wer wohl diesen Abend (es war gerade Tänipcrsamstag)') auf 
die Guggiualpc gehen dürfte. Darauf sagte der zweite, e» gelte die beste „Trichel-
chu«"J) in Lötschen, wenn einer dürfte ins „Truminernazifch Hittu"^) gan a Schua 
b'stäch'n. Am Täinpertag sei es nicht anzuraten, an solche uilheimliche Orte hin-
zugehen, und besonders in der Guggineu in dieser Hütte sei schon öfters ein Votz") 
gesehen worden., 

Wie sie so eine Zeitlang hin und her geredet hatten, sagte der Beherzteste 
von den dreien, wenn es ihnen Ernst sei, so wolle er gehe», sie müßten ihm aber 
„äs g'sattlets Roß,^) an guaten schnidende Sebel") und au g'wichti £herzn"°) mit
gebe». Die andern zwei dachten, er komme oh»edies »icht bis dorthin, sic molle» 
ihm die Sachen gebe», aber er müsse eiu Zeichen in der Hütte zurücklassen, damit 
sie versichert feie», daß er dagewesen sei. Dieser machte sich mit den notwendige» 
Sachen, um die Schuhe zu beschlagen, auf deu Weg. Vis zur Tennmatteu ging 
es im Galopp. Hier schlug ihm „äs chleis Gretzlin"'") ins Gesicht. Darob etiuaö 
erschrocken, schlug er mit dem Säb?l zurück in die Dorustaudeu. Hierauf entstaub 
in der Stande ei» lautes Geraschel und eiue abscheuliche Gestalt mit fenrigcu Augen 
erschien und hat aus der Stande „uisa g'hoirct""): „Der Tag ist dein, die Nacht 
ist meiu, hektisch d» mich uuter der Dorustuidu lasse» sein. Hettischt hinab12) nid 
Riß'nds") uud Biß'uds,") G'wichts") und G'wachsts,") fo tet ich dich hinad chlei» 
zerfchriss'», aber wenn den» chuifcht bis z» Ehlnislein, da ivill dich den» lern 
spinn rein!" 

Dies hörte der Schuh»iacher, ritt aber wieder im Galopp weiter uud dachte 
bei sich: „Ja, ja, hiuad ischt äu mal d'r Rächt» hin". I n Ried uud i» der Blatte» 

') 'Arbeit im kundenhaiis. *) Gespenstergeschichte», 3) Quateiubersamstag. 4) Heer-
tiih, '-) Hütte. ") Ungeheuer. '•) Ein gesatteltes Pferd. ") Säbel, "j Geweihte 5lerze 
'") Ein kleines Zweiglein. ") Aus der Dornstaude herausgeschrien, '"< Heute 9!acht. 
", Reißendes. ") Veihendes, ''-) Geweihtes. ">) Gewachsetes. 
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ritt er vorbei, ohne daß er mit jemand redete, und auf der ganzen Straße hat sich 
nichts mehr zugetragen, bis er ins Horoiw kam. Wie er hierher kommt, sieht er 
eine gewaltige feurige Gestalt spreizend über der Straße auf den beiden Chluiw-
steinen stehen. Je näher er kommt, desto größer und gräßlicher wild das Un-
geheuer, so daß dem Schuhmacher das Herz zu klopfen anfing. Gleichwohl ritt er 
vorwärts und rief zurück: „He, einmal d'r lebendig Tifel würfcht äs deichen nit fin!" 
Er macht das Kreuz und fährt auf dem Roß unter dicfer „gfirigun Grittun"') 
durch, aber es war ihm, als ob er durch das Feuer ginge. Glücklich vorbei, geht 
er rasch zu der Hütte, wo er die Schuhe sohlen sollte. Tas Roß band er vor der 
Türe au, zündete die gesegnete Kerze an und begann mit der Arbeit. Auf der 
Trätu') machte er ein Feuer, damit er besser sehe. Wie er bei der Arbeit saß, so 
klopfte es ans Fenster, zuerst leise, dann immer stärker und stärker, und auf eiumal 
öffnete sich das Rikcrpfeistcrlinn') und da sah er einen Geist zum Feuster herein-
schauen. Gin Gesicht hatte dieser wie ä Schivyngrind und aus d'u Cigirn4) hct's 
uifa giblitzinud/) wi ä bars sir.0) Obzwar ihm dabei ein Grausen ankam, schusterte 
er weiter und tat, als ob er alles nicht sehe. Aber der Geist kommt langsam mit 
seiner Schwvngräischu') zum Feuster hinein und fing au, das Schuhmacherzcug 
durcheinander zu machen, und fragte den Schuhmacher immer: „Was ist das?" 
„Was ist das?" Ties wurde dem „Schucijär"8) allmählich zu viel, fchlug dem Geist 
auf seine Prazzä°) und sagte: „Tas ist äs Gniiphülzli,'") und wenn denn damit 
auch eis willt, so chaist nuh uchcr chou!" 

Wie der Schuhmacher seine Arbeit fertig hatte, stand er anf, packte sein 
Werkzeug zusammen und machte sich zum Fortgehen bereit. Er nimmt ein Stück 
Käse und Brot aus dem Sack, um sich für die Rückreise etwas zu stärken; den 
Käse bratete er am Fcner. Es geht aber nicht lange, so ist der Geist neben ihm 
und halt die Färschinä") ans Feuer, bratete sie und schnitt davon ab, wie der 
Schuhmacher von seinem Käse. Tann hält der Geist dem Schuhmacher die ge-
bratenen Färschinu dar und sagte: „Sä, willt oich?" Tiefer nahm aber nicht und 
antwortete: „Gsich du z'dina und ich z'mina, friß du dis und i mis?" Weil nun 
aber der Geist wiederholt den Fuß darhielt, nahm der Schuhmacher unbemerkt 
fchini Gnypn'") hervor und schnitt dem Geist in die Tschaggn.") Tiefer fing nun zu 
heulen und schreien an. Flugs nimmt der Schuhmacher die Kerze, ist in einem Sprung 
auf dem Roß und rast mit diesem fort. Lange aber hört er noch das Mark und 
Bein erschütternde Gejammer des Geistes, aber der Reiter schaute sich nicht um und 
ritt heimwärts. I n Kippet erwarteten ihn seine Kameraden. Von da an fing er 
aber an zu kränkeln und starb bald nachher. Auf dem Totenbett sagte er, er würde 
nie mehr so vorwitzig sein, die Geister müsse man in Ruhe lassen. 

* 
stach der Lötschenlücke geht der Weg vom Guggistaffel zuerst ziemlich 

eben über die Guggenalp beim Guggiseelein vorbei in die Anen, einem Weide-
platz am Fuße des Iägiknubels. Zuhinterst in der Anen begibt man sich anf 
den im unteren Teile sanft ansteigenden, oben steiler werdenden und stärker 

') Feuriger Mann mit auseinandergespreizten Beinen. ") Herd. 3) Fensterflügel. 
4) Augen, 5) Geblitzt. °) Feuer. '•) Schweinsrüssel. 8) Schuhmacher, "j Hände. 10) Schuster-
holz, ") Fersen, '") Cchustermesser. 13) Füße. 



49 

verschrundeten Länggletscher und erreicht in 6 Stunden von Kippet den 
Sattel. Der Ausblick, der sich hier dem Auge eröffnet, ist ergreifend schön. 
Mit dem Betreten des Aletschfirnes kommt man in eine arktische Landschaft. 
Kein grünes Fleckchen Erde ist sichtbar. I m Vordergrunde die schwach geneigte, 
riesige Firnfläche. Gegenüber in der Ferne die gewaltige Pyramide des Finster-
aarhornes, rechts davon die Kette der Walliser Fiescherhürner, links die Grün-
Hörner und die Grindelwalder Fiescherhürner, denen sich näher der Kranzberg, 
das Gletscherhorn und die Ebnefluh anschließen. I m oberen Teil hat der 
Langgletscher gefährliche, verdeckte Gletscherschründe, in deren einer anfangs der 
siebziger Jahre der junge Jose f Siegen, der unangebunden einer Gefellschaft 
folgte, lautlos verschwand. Auf dem Aletschgletscher dagegen geht es fast eben 
fort bis zur Konkordiahütte, die man bei gutem Schnee in 2 Stunden von der 
Lücke erreichen kann. 

Ein dritter, viel begangener Paß ist der Beichpaß (3136 Meter), der 
über den Beichgrat in 9 bis 10 Stunden von Ried nach Vellalp führt. Man 
geht hinter der Gletfcheralp über die Beiche, die Beichsiühe und in einer 

P » B * r » n ) » n r <\'T I u1 i f l iMsIUr l i f . 

Schneekehle steil, aber unschwierig auf den Veichfirn und dann sanft auf diesem 
und dem Oberaletschgletscher hinab zur Klubhütte. 

Der am häufigsten benutzte Uebergang ist aber zweifellos der Lötsch-
b e r g, den wir bereits in seiner historischen Bedeutung kennen gelernt haben. 
Eine Passage vom Lötschenpaß aus, die wegen ihrer Schönheit und Großartigkeit 
erleichtert werden sollte, ist die Scheidschnur. Es ist dies ein schmales, horizon-
tales Felsband am Südabsturz des Ferdenrothorns, das in e i n e r V i e r t e l -
stunde vom L ö t s c h e n p a ß nach O b e r f e r d e n führt, während sonst ein 
Umweg von 2'/'•> bis 3 Stunden über die Kummenalp gemacht werden muß. 

Der verstorbene Leo W i l l « in Lenk, der die Scheidschnur von Oberferden 
aus begangen hat, schrieb mir am IN. Januar 1899 darüber: „Tic Scheidschnur ist 
anfänglich 1,2 bis 1,5 Meter breit, wird aber allmählich schmäler, an einer zirka 
2 Meter langen Stelle ist ein Bruch und demzufolge bloß Platz, um die Füße zu 
stellen. Zum Glück ist der Abgrund hier weniger schauerlich. I m ganzen und 
großen ist diese Passage sicherlich eine der tiefsten und schaurigsten der Alpen, denn 
sie führt während 8 bis 10 Minuten über einen zirka 200 Meter tiefen Abgrund. 
Tie Felswand ist nicht bloß glatt geschliffen und senkrecht, sondern überhängend. 
Gegenwärtig ist der Durchgang noch mit Geröll verschüttet, was sie doppelt gefähr-

4 
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lich macht. Wir werden dieses Frühjahr das Geröll wegschaffen und die abgebrochene 
Stelle wieder Herrichten lassen. 2luch wollen wir auf der ganzen Länge ein Eisen-
seil anbringen lassen. Für Touristen, welche mit Schwindel zu kämpfen haben, 
wird die Benutzung dieses Weges kaum ratsam sein, dagegen darf sie schwindet-
freien empfohlen werden. Ich habe ihn am 22. September 1898 mit zwei Führern 
traucrsiert, zwar nicht ohne Herzklopfen, besonders als mir die Führer erklärten, 
daß man sich hier nicht binden werde, damit wenn einer falle, er nicht die andern 
hinabziehe. Diese Ermunterungsrcde war nicht gerade besonders geeignet, mir als 
Tourist Mut einzuflößen. Ich habe mich zusammengenommen und kam glücklich 
auf dem Lötschcupaß au, zufrieden, mit 10 Minuten langem Herzklopfen den 
2'/2 Stunden langen Umweg erspart zn haben. Wie gesagt, soll dieser Weg noch 

für die kommende Saison in besten Znstand gesetzt werden," — Leider wurde Herr 
Willa im nächsten Winter vom Tode dahingerafft und sein Plan ist bis heute 
nicht verwirklicht worden. Es wäre das aber eine Aufgabe des Alpcnklubs, viel-
leicht in Verbindung mit den Hotels in Leulerbad und Torrcntalp und — der 
Lötfchbergbahu-Gescllschaft! 

Wenn die Scheidschnur in Stand gestellt würde, so könnte der Weg von 
Lauterbrunnen nach Torrcntalp und Lenkerbad in einem Tag zurückgelegt werden. 
Von Torrentalp geht man nördlich dein Torrenthorn über den Majinggletscher 
ans den Ferden- oder Müllersteinpaß nach Oberferden und durch die Scheid-
schnür nach dem Lötschenpaß (3 Stunden). Von hier aus steigt mau bis au 
den Felsgipfel des Hockenhorns, beim sogenannten „Gendarm", wo der Gletscher-
abhaug beginnt, trauersiert dann die Gletscherabhänge des Hocken-, Sack- und 
Birghorns und gelangt über diese hinweg in unbemerkbarer Steigung auf den 
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Scheitel des Petersgrates. Wenn man tiefer unten in den Alpen zu traver-
fierai beginnt, kommt man nicht durch. Es wurde denn auch bislang diese 
Partie immer über Ried ausgeführt, was natürlich viel länger und mühsamer 
ist. Wird der oben bezeichnete Weg eingehalten, so beträgt die Steigung bloß 
zirka 400 Meter, andernfalls aber ist ein Abstieg von 1300 Meter und dann 
wieder ein Aufstieg von 1700 Meter erforderlich. 

Mehrere große Gletscher strecken ihre Zungen weit in das Lötschtal 
herab. Diejenigen an der Kette des Bietschhornes find sehr steil abfallend und 
arg verschrundet. Auch jene an der Südabdachung des Petersgrates sind in 
den unteren Partien wild, oben dagegen wenig geneigt. Nas großartigste 
Gletschergebiet eröffnet sich aber im Hintergrund des Tales. Vom Breithorn 
herab kommt der Iägigletscher, zwischen Großhorn, Mittaghorn und Anen-
grat dehnt sich der gewaltige Anenf i rn aus, der sich mit dem Lötschenfirn 
vereinigt. Von den Lonzahörnern herab fällt der Distelgletscher. 

Wie die Sage berichtet, war ehedem fruchtbare Alp, wo sich jetzt die 
Eismassen des Langgletschers ausdehnen. Hören wir, was uns Herr Prior 
Werten darüber berichtet. 

v ie Sntltel iung lies l^angengletlckers. 

Dort, wo jetzt der lange Gletscher sein blaues Kristall herabreckt, wohnten, 
einstmals Leute. Die Gegend war lieblich und angenehm, aber es mangelte öfters 
an Wasser. Diese Not klagten die Leute einmal einem fahrenden Schüler. Der 
antwortete ihnen: „Ich will euch schon Wasser verschaffen. Suchet unter euch eine 
reine, unversehrte Jungfrau aus. Dieser befehlet, je ein Stücklein von sieben 
Gletschern zu nehmen und dieselben auf der Anhöhe, wo das Tal seinen Abschluß 
hat, hinzulegen. Wenn aber dann ,die weiße Kuh' von der Anhohe herabschaut, 
so denket daran, weiter ins Tal hinabzüziehen." Die Leute taten, wie ihnen gesagt 
worden. Die Gletscherstücklein schmolzen nicht, im Gegenteil, mit jedem Jahre 
wurden sie größer; der Schnee verblieb rings um sie, wurde Eis und Gletscher, und 
so entstand der große, lange Gletscher, der heute noch das Tal mit Wasser versorgt. 

I n einer andern Sage aus Lötfchen wird erzählt, daß ein Priester einen 
Geist, der ihm Sand in das Meßbuch streute, in den Tiertosfen in der Anen ver-
bannt habe. Beim Abziehen sprach der Unhold, drohend den Finger erhebend: 
„Wenn ich das ro te G and unter den langen Gletscher bringe, so nehmt euch im 
Tal draußen in acht!" 

Das rote Gand ist eine Gletschermoräue im Innerfasicrtal. 
* * 

Eine große Anzahl Lawinenzüge kommt von den Bergen in das Tal 
herunter. Auf der rechten Talseite sind es die Kummenbachlawine, die Gasen-
bach-, die Golnbach-, die Dorenbach- und die Faldumbachlauene; auf der linken 
Talseite die Nestbach-, Birchbach-, Tennerbach-, Wilerbach-, Betzler- und die 
Kastlerlauene. Jene in der Lonzaschlucht draußen sind bereits erwähnt worden. 

4* 
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Für Kippe! und Felden die gefährlichste ist die Golnbachlauene, die vom Hocken-
Horn durch den Golnbach zwischen Kippe! und Ferden bis an die Lonza herunter-
kommt und durch ihre Schneemasfen öfters dem Flusse den Weg mehrere 
Stunden versperrt. Wenn die Lawine „in den schwarzen See" falle, so bewege 
sich die Klinke der Kapellentüre in Weißenried. 

1680 kam eine Lawine vom Hocken herab durch den Wald direkt gegen die 
Kirche und drang durch die nördliche Seitentüre bis zum St. Niklausaltar vor, 
ohne wesentlichen Schaden zu nehmen. Zur Danksagung wird jetzt jährlich in der 
Kirche „ein Gedächtnis" gehalten. I m Archiv in Kippe! ist zu lesen: „1733, den 
16. Tag März ist eine Lawine in das Torf Kippet gegangen und hat großen Schaden 
getan an Vieh, Scheuern, Stadel uud Speichern und hat 24 Firsten gebrochen und 
ist beim St. Niklaus Altar in die Kirche gegangen bis an die kleine Port, bis 
unserer Liebfrauen Altar. Gesehen uud beschrieben durch mich, Martin Bern." 
„1808 kam die große Tennbachlawine bis in den Wald schattcnhalb, die 84 Firsten 
gebrochen hat uud sonst großen Schaden anrichtete". Die Sage berichtet darüber: 

Im Jahre 18(18 ging vom Tennbachhoin ein gewaltiges Lauwitier nieder. Tas-
selbe hatte 7 Stunden im Umfang und brach 84 Firsten und schlug auf der Schattenseite 
des Tales noch bis weit in den Wald hinauf. Einige Jahre später kam eine verdächtige 
Person in das Tal. Man fand es für ratsam, dieselbe gefangen zu nehmen und einer 
Untersuchung zu unterweifen. Sie führte ein Muttergottesbild, einen Älutstein und ein 
Kartenspiel mit sich. Als man ihr diese Gegenstände abnehmen wollte, sträubte sie sich 
gewaltig. Nachdem man sie ausgeplündert und ihre Sachen in Wyler unterhalb des 
Dorfes auf einem Alcker verbrannt hatte, wurde sie fortgeführt. Auf dem Gafenbach 
fagte sie zu ihren Begleitern: „Heute soll es noch einen heißen Tag geben!" Ner Prior 
Blotzer, der auch dabei war, aber antwortete: „Heute bist du zu spät!" Ueber die 
Meiggenalpe her zogen schon rabenschwarze Wolken. Tas Ungewitter muhte sich aber 
verziehen und es fielen bloß einige Tropfen. Das Weib wurde nach Frankreich verbracht 
und zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Dort foll sie eingestanden haben, daß 
sie den größten Schaden im Liechtale angerichtet, wo sie jene ungeheure Lawine von 1808 
verursacht habe. 

Am 13. März 1876 gingell bei Wilcr und Weißenried 28 Lawinen nieder, 
die 2 Mühlen uud 16 andere Gebäude mit viel Vieh vernichteten. 

Die alten Chroniken sind voll von derartigen Nilglücksbotschaften. Infolge 
der Lawinen in der Lonzaschlucht innerhalb und außerhalb Goppenstein ist das 
Tal gegen das Frühjahr oft mehrere Tage von der übrigen Welt abgeschnitten. 

Hoch oben am Hang, oberhalb Wiler, sind in neuester Zeit Verdauungen 
gegen die Lawine aufgeführt worden. Den besten Schutz gewähren aber die 
Bannwälder über den Dörfern. I n gefährlichen Lagen errichtet man an der 
Bergseite der Gebäude Schutzmauern gegen die Lawine, hier „Ebenheijet" ge-
nannt. Der Raum zwischen dem Ebenheijet und dem Haus heißt „Garnie". 



fig. 45. Das alte «IlUrdorf. 

Dur* flur und Mala. 

as dem Wanderer in aller erster Linie bei dem Gang durch das 
Tal auffällt, ist die S t r auchvege t a t i an , die sich auf den 
Mauerküpfen und Steinwällen am Wege angesiedelt hat. Aber 
auch iu deu Wiesen und Aeckern sind solche Gebüschkolonien. 
Das durch die Lawinen und Rufen von den Bergen auf die 
Wiesen und Aecker heruntergebrachte Geschiebe wird so gut es 

geht an Haufen und Wälle zusamniengelegt. Auf diesen hat sich nun nach 
und nach eine Gebüschoegetation entwickelt, die für die Gegend charakteristisch 
ist. Sehr verbreitet ist die Berberitze (Berberis vulgaris), hier „Schwider-
beerstude" geheißen. Tic im Herbst roten Beeren werden ab uud zu für Wein-
fabrikanten gesammelt. Sehr verbreitet ist die Trauben- oder Ahlkirsche 
(Prunus Padus), hier „Aletschbcerftnde" genannt. Tic prächtig weißen 
Blütentranben entwickeln sich zeitig im Frühjahr. Die schwarze Steinfrucht 
ist geschmacklos, wird aber hie und da im Herbst zur Herstellung uon Vrannt-
wein gesammelt. Derselbe soll dem Kirschwasser sehr ähnlich sein. Im ganzen 
ist aber der Strauch nutzlos. Er geht bis 1900 Meter („Murmendloch"), 
der höchste bisher bekannte Standort. Im Sommer ist er von der Ahlkirfchcn-
raupe (Hyponorneuta padi Zell.) meist ganz tant gefressen, die sich von den 
Blättern nährt und in den Zweigen in großen Raupennestern (Fig. 40) verpuppt. 
Wenn die Raupen („Grasguegen") in das Gras kommen und mit diesem vom 
Vieh gefressen werden, so wird dieses krank und kann zugrunde gehen. Teo 
Name „Alctschbeere" ist nicht etwa von dem Aletschglctscher abgeleitet. Eher 
dürfte das umgekehrte der Fall fein, da ähnliche Namen von alters her auch 
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außerhalb des Wallis, wo man • den Aletsch nicht kennt, vorkommen, wie 
„Ahlkirsche", „Aalkirsche", „Aelexe", „Ahle", „Alexen", Alsenbeere", „Alausas", 
„Olasstzr". 

Sehr verbreitet ist der rote Holunder (Sarnbucus racemosa, „roter 
Holder"), dessen Beeren selten benützt werden, obschon sie eine ganz gute 
Latwerge liefern. Der schwarze Holunder (8ambucus nigra) kommt im Tale 
nicht vor; früher sei ein Strauch in Govpenstein gewachsen, dann aber ver-

schwunden. Sehr häufig sind dagegen 
wilde Rosen, darunter die schöne 
cinnamomea und die seltene R. Fran-
zonii. Auf den Nesseln und dem wilden 
Hopfen, der in diesen Stauden häusig 
vorkommt, wuchert in Menge die große 
Seide (Cuscuta europaea). Man hat 
hier für diese Schmarotzerpflanze keinen 
eigenen Namen, sondern nennt die in-
einander versilzten Fadenstengel „es 
Gwubb", eine Bezeichnung, die man 
auch für oben erwähnte Raupennester 
anwendet. Ein weniger häufiger Strauch 
ist die Vogelbeere oder „Girnsch", da-
gegen ist entlang von Gewässern die 
Weißer le gemein, seltener sind Weiden. 
Auf frischem Boden trifft man die Aspe 
oder Z i t t e r p a p p e l ; in den unteren 
Lagen ist die Birke häufig. Sehr 
geschätzt sind die Eschen und der Berg-

a Horn, die man in den Wiesen schützt. Die Zweige derselben werden je alle 
zwei Jahre im Herbst abgeschnitten und samt den Blättern unter den Vor-
dächern (Fig. 4?) getrocknet. Sie liefern ein vorzügliches Winterfutter für 
Ziegen und Schafe. Man nennt dieses Abschneiteln der Aeste „Loiben" 
(Lauben, d. h. das Laub abnehmen). Freilich bekommen die Bäume dadurch 
eine Knüppelform; man bezweckt damit aber zugleich, daß sie in den Wiesen 
nicht zu stark beschatten. Ab und zu trifft man die wilde Stachelbeere , 
die Alpen-Iohannisbeere, mit roter, fade schmeckender Frucht. Die starren 
Zweige der blauen Lonizere liefern „reibe" Besen (reid — starr). 

Die Haupterwerbsquelle des Lötschers sind seine Matten und Weiden. 
Da das Klima, wie im angrenzenden Rhonetal, sehr trocken ist, trotz der 
600—700 Meter höhern Lage des Lötschtales, so werden die Matten, mit 
Ausnahme einiger tief gelegener Parzellen, bewässert. Es ist aber genügend 
Wasser vorhanden; überall rieseln an den Hängen kleinere und größere 
Bächlein aus den Gletschern und Quellen nieder. Nur wenige Wasserleitungen 
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sind „im Kehr", bei den andern wässert man, wenn man es als nötig erachtet. 
Gewöhnlich wird diese Kulturmaßregel zweimal beim Heu und einmal beim Emd 
vorgenommen. 

Früher führte eine große Wasserleitung, die „Kastlera" geheißen, von 
der Lonza gegenüber Ried dem linksseitigen Berghang entlang bis nach Kastel, 
gegenüber Ferden, und be-
wässerte das große Wiesen-
areal an ihrem Wege. Nie 
Leitung sei so groß gewesen, 
daß man eine Stalltüre auf 
dem Wasser hätte flößen können, 
sei dann aber infolge der Sünde 
der Menschen durch eine Rufe 
zerstört worden. Hören wir, 
was die Ueberlieferung berichtet: 

„Dort, wo heute zu beiden 
Seiten des Wilerbaches Stein-
gcröll und nur spärliche Weide 
ist, dehnten sich einst fruchtbare 
Matten aus. Niese gehörten 
zwei Schwestern an. Sie hatten die fromme Gewohnheit, am Samstag Abend, 
wenn es Feierabend läutete, die Arbeit auf dem Felde einzustellen, um sich würdig 
auf die Feier des Sonntags vorzubereiten. Sie nahmen es mit dieser ehrwürdigen 
Sitte so streng, daß, wenn z. B. eine Bürde Heu zwar geladen, aber noch nicht 
zusammengebunden war, wenn es läutete, sie das Seil unter der Bürde wegzuziehen 
und diese selbst auf der Wiese zu, lassen befahlen. Na kam ihnen einmal die Ber-
suchung, den frommen Gebrauch außer acht zu lasscu. Am folgenden Morgen fanden 
die Schwestern ihre schönen Matten verwüstet, mit Schutt und Stcingeröll bedeckt." 

f i g . 47. Stadel m i t „Cbru t " 

f l g . 48. IjeuTdieunen in den ŒiiTtenmatten. 

Noch jetzt sieht man den Verlauf der Kastlerin, aber ohne den befruch-
tenden Segen des Lonza-Waffers. Die Wiesen werden jetzt von einigen 
Quellen berieselt. Das Quellwasser ist aber lange nicht so befruchtend wie 
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flg. 49. Sin mäbdcr. 

òa$ schlammführende Gletscherwasser, weshalb sich im Rasen Moos und 
saures Gewächs ansiedelt. Es würde sich deshalb lohnen, die verfallene 
Leitung wieder herzustellen. 

Die Heuernte fällt unten im Tale in die erste 
Hälfte des Inli. Das Heu wird in Bürden in die 
Scheunen getragen, oft bis eine halbe Stunde weit — 
eine harte, schwere Arbeit. Nas Einfüllen in die Scheunen 
geschieht gewöhnlich durch das Dach (Fig. 48). Man 
deckt einfach ein Stück der Bedachung ab 
und wirft die aufgelösten Bürden durch 
das entstandene Loch in die Scheune. 
Zum Aufsteigen auf das Dach ist eine starke 
Leiter angestellt. Es ist sehr unterhaltend, 
das Getriebe auf den Wiesen zu verfolgen, 
wenn Dutzende von Personen mit dem Heuen 
beschäftigt sind. I n 10 bis 14 Tagen ist 
die Heuernte im Tale beendigt. Dann geht 
es hinauf auf die Mittelberge uud Ende 
Juli oder anfangs August auf die Alpen. 
Inzwischen sind die Dörfer fast leer. Früher 
blieben nur der Prior und der Kaplan 
zurück, in neuerer Zeit auch der Krämer. Ende August werden die Fettwiesen 
im Tal zum zweiteumal geschnitten und im Herbst nach dem Abweiden mit 
Mist gedüngt. Auf. den Bergen wird dagegen nur einmal geheuet. Das auf 
den Alpen gesammelte Wildheu („Zigheu") wird im Winter ins Tal geschafft. 

Dieser „Heuzig" an einem 
schönen Wintertage ist für 
die Beteiligten ein Fest. 

Auf dem Ackerland 
wird vornehmlich „Korn" 
(Roggen) gebaut, weniger 
Gerste uud Weizen, da-
gegen viel Kartoffeln. 
Korn pstanzt man nur 
zur Hälfte genug für den 
Bedarf, die andere Hälfte 

wird eingeführt uud im Tale vermahlen. Die 
Ackerkultur geht in Weissenried bis 1700 Meter; 
früher wurden noch im oberen H u p h a n n , 

1862 Meter, oberhalb dem Riedholz, Kartoffeln gebaut. Die Ackerkultur hat 
aber auch iu Lötscheu abgenommen, wenn auch lange nicht so stark wie in 
Zermatt. Wenn aber einmal die Lötschbergbahn vollendet sein wird, wodurch 

Blatten. 
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die Getreideeinfuhr bedeutend erleichtert ist, wird der Getreidebau wesentlich 
eingeschränkt und der Anbau mit der Zeit auf den Bedarf von Bettstroh 
beschränkt werden, wenn man nicht vorzieht, den Strohsack mit Kartoffelkraut 
zu füllen. Tas Ackerland wird sämtlich mit der Breithaue bearbeitet. 
Den Pflug kennt man in Lutschen nicht, ebensowenig wie den Wagen. 
Das Korn wird immer auf demselben Acker gebaut. Nachdem es Ende 
August geerntet ist, wird der Acker sofort, oft am gleichen Tage wieder um-
gearbeitet und besäet. Wenn es der Witterung halber nicht möglich ist, das 
Korn im Herbst zu säen, so kann dies auch erst im April oder Mai 
geschehen. Der Roggen wird dann noch im gleichen Jahre reif. Das 
Saatgut muß aber einige Zeit vor der Saat angefeuchtet werden, damit es 
zu keimen beginnt. Man nennt dies „Schlafkorn". Das Verfahren soll auch 
im Vispertnl und in Bünden gebräuchlich sein. 

I n jedem Dorf ist eine Mühle, die 
der Gemeinde gehört. Das Mahlen wird 
von einem Bürger besorgt, der als Lohn 
'/,« des Getreides vorwegnimmt, wovon 
die Hälfte der Gemeinde, die andere Hälfte 

ihm gehört. Die Mühlen find 
ebenso primitiv wie jene in 
Goms. Beim Mahlen des 
Roggens wird die Kleie nicht 
ausgeschieden, sondern in dem 
Mehl gelassen und mit diesem 
verbacken. Deshalb ist das 
Walliser Roggenbrot so dunkel. 
Bei der Gerste und dem Weizen 
wird dagegen die Kleie in der 
Mühle abgebeutelt, denn das 

Mehl von diesen Getreidearten wird für die Küche benützt, für Mehlspeisen 
und „Klichli". 

Neben der Mühle steht die S ä g e (nur Wiler hat keine) und die 
Walke, in Kippet auch die Hanf- und Flachsreibe. Man nennt diese Betriebe 
zusammen „das Gereise" (Fig. 50). Für das Sägen bezieht der Säger als Lohn 
40 Rappen per Klafter Holz und für das Walken 10 Rappen für 3 „Wände" 
(1 Wand = 3 Stab; 1 Stab -- 1,2 Meter). Auch die Hälfte dieses Ertrages 
gehört der Gemeinde. Ein ordentliches Gereise mahlt im Tage 4 bis 5 Iischel 
Korn, sägt 14 Klafter Holz und walkt 20 Wände Drilch. 

I n . jedem Dorfe ist ein Gemeindebackofen (Fig. 51), in welchem 
alle 1 bis 2 Monate der Reihe nach gebacken wird. Derjenige, welcher backen 
will, erhält vom Vorletzten 6 Pfund Sauerteig; mit diesem macht er mit 
einem kleinen Teil des Mehles mit der Rührkelle einen dünneu Vorteig (Hebel), 

f lg . 3>. Bacfehaus in «liier. 
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den er emige Stunden in der warmen Stube stehen läßt, bis er gährt. Dann 
macht er mit dem übrigen Mehl den eigentlichen Teig, läßt etwas gahren und 
formt mit den hölzernen Brotmodellen („Leibfern", Fig. 52) die Brote, 
die er auf Brettern zum Backofen trägt und sie hier in dem inzwischen 
geheizten Ofen backt. 

Früher war es Brauch, daß man das 
Korn mehrere Jahre im Speicher aufbewahrte. 
Beim Tode des begüterten Bergmannes Peter 
Siegen in Ried waren noch 20 Zentner Korn 
im Speicher, darunter 10 Jahre altes, die 
nach seiner Anordnung unter die ärmsten Leute 

fi«. 52. Drei EelMern. ,' . ' , 

verteilt wurden. 
Neben dem Brot ist die Kartoffel die wichtigste Nährpflanze. Mit 

rührender Sorgfalt benützt man jedes Plätzchen, wo diefe gedeiht. So sieht 
man oft Kartoffeläckerchen, die nicht größer find als ein Leintuch. Immerhin 
werden viel Kartoffeln gebaut, und wenn dieselben nicht geraten, wie 190G, 

s ig. 5». Kartoffel«™««. 

so muffen viele Familien Not leiden. Auf den Knien (Fig. 53) werden die 
Kartoffeln im Herbst wie Gold aus der Erde hervorgesucht. 

Um den Acker im Frühjahr rechtzeitig bepflanzen zu können, wird in 
späten Jahren das Wegschmelzen des Schnees künstlich befördert, indem man 
Erde über den Schnee streut. Man nennt dies „Herdigen" („Herd" = Erde). 
Statt Erde wird auch Asche oder Ruß angewendet. Infolge der dunklen 
Farbe ist die Absorptionskraft für die Wärmestrahlen der Sonne stärker, 
weshalb der Schnee nun rascher wegschmilzt. Man wandte dieses Mittel auch 
bei dem Bau der Steigerhütte an, da im Herbst 1905 das Baumaterial auf 
dem Langgletscher metertief unter dem Schnee vergraben wurde und erst im 
Sommer 1906 wieder hervorgeholt werden konnte. 

Wenig gebaut werden weiße Rüben, Acker bahnen, Erbfen und 
Flachs. Hanf sieht man gar keinen, dagegen hie und da Runkelrüben. 
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I n den wenigen Gärten findet man etwas Kohl, Salat, Karotten, Mangold, 
Zwiebeln, Knoblauch, Spinat, rote Menthe. Vermißt habe ich den Rhabarber, 
obschon dieser in den Bergen trefflich gedeiht. 

Es besteht die Gewohnheit, zwischen den Aeckern einen schmalen Gras-
streifen stehen zu lassen, damit die Erde der Grundstücke zusammengehalten 
werde. Hier am Rande des gut gedüngten fruchtbaren Landes entwickelt sich 
nun eine üppige Krautuegetation, größtenteils aus schirmblütigen Gewächsen, 
wie Bärenklau, Wiesenkerbel, gelbem und rauhem Kälberkropf und ähnlichen 
Kräutern bestehend. Diese grobstengeligen Pflanzen werden zur Zeit der 
Heuernte, wenn man gut Zeit hat, mit der Eichel geschnitten, auf eine Trag-
gabel gelegt und nach Hause getragen, wo sie unter den Vordächern getrocknet 
werden. Dieses Kraut nennt man „Ehrüttete" (Fig. 54). Getrocknet dient 
dasselbe im Winter als Futter für Ziegen und Schafe. 

I n den Wiesen und Aeckern sieht 
man häufig kleinere und größere Kirsch-
bäume. Die 5iirfchen gedeihen ganz gut; 
fie werden meist frisch genossen, seltener 
wird daraus Kirschwasser bereitet. Die 
kleine wilde Frucht reift im August und 
September. Ich pflückte aber im Kap-
laneigarten noch Mitte Oktober frische 
Früchte. I n ilippel und Ferden findet 
man im Garten anch Aepfe l und 
P f l aume» . Ein Apfelbaum im Kaplan-
garten in Kippet trug 1!>04 etwa 10,0 
schöne kleine rote Aepfel. 

Cefters gesammelt werden die 
wilden Beeren: „Heitbeer" (Heidelbeeren), 
„Greflä" (Preiselbeeren!, besonders aber 
die „Räckholderbeereu" (Wachholder). Aus letztereu wird eiu Branntwein 
bereitet, der gegen viele Prästen der Menschheit vorzügliches leistet. 

Lassen wir F ranz Lehner in Gampel das Wort, der dieses Mittel 
mit folgenden warmen Worten empfiehlt: 

„Es hat sich dieses Wachholderwasfer gegen folgende Krankheiten als 
außerordentlich hilfreich erwiesen. 

1. Es wirkt ab- und ausscheidend auf Brust- und Harnwege, der Goldader und 
Drüsen, erzeugt-Tchweiß, treibt Blähung ab, stärkt de» Magen und die Ver« 
dauunss, 

2. Es hebt Verschleimungen i»i Vlnte, weil eö die unreinen Etoffe entfernt und 
das Blut flüssiger »lacht. 

3. Laß es bei Wassersüchtern höchst wohltätig lvirkt, braucht kam» bemerkt zu 
werde». 

fig. 54. Cbriitute. 
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4. Als belebendes und stärkendes Mittel bei Lähmungen und Erschlaffungen ver-
schicdener Körverteile, welche von Wein, Vier und unbekannten Ursachen her-
rühren, innerlich und äußerlich angewendet, leistet dieses Wasser die besten 
Dienste 

5. Hautausschläge, Krätze u. s. w. weichen bei dessen Gebrauche. 
6. Sehr gut bei Steinkrankheitcn, denn es treibt den Gries ab. 
7. Der Gebrauch dieses Wassers ist namentlich zn empfehlen für Seestädte-

bewohncr, Fabrik- und Bergwcikarbeiter, für Seereisendc, Svitalangestellte, 
Militärszc. 

8. Es schützt vor Ansteckung in Pestzeiten und ist selbst ein angenehmes Parfüm. 
I m Ganzen genommen hat sich kein Alventce, noch ein anderes Getränk bei unsern 

Alpenbewohnern so in Ehren erhalten, wie das obengenannte Wachholderwasser". 
Der Wachholdcr ist aber noch für vieles andere gut. Auch hier folgen wir 

den Ratschlägen genannten Autors: 
1. Die Beeren dienen als Gewürz. 
2. Als Latwerge zubereitet, sind sie vortrefflich gegen Magenschmerzen und 

Wassersucht. 
3. Wnchholdertinktur, d. h. Alkoholcxtrakt der Beeren ist zur Einreibung bei Rheuma 

gut. 
4. Ebenso das Wachholderöl, das bei der Destillation obenauf schwimmt. 
5. Dasselbe ist der Fall beim Wachholderstockül, destilliert aus dem Harz des 

Wachholdcrstockes. 
6. Junge Wachholderspitzen liefern guten Tee und Bäder. 

Die Wachholderstaude ist die „Lötscherpalme". Am Palmsonntag bringt 
jeder Lötscher seine „Palme" mit in die Kirche, d. h. einen Zweig des Wachholder-
strauches. Diese Zweige werden sorgfältig aufgehoben und im Winter, bevor 
man das Vieh einstallt, zur Abwendung von Unglück im Stall verbrannt. Auch 
die Kohlen des „neuen Feuers", das am Morgen des Karsamstages angezündet 
und gesegnet wird, werden gesammelt und zu Hause aufbewahrt. Bevor dann 
im Frühjahr das Vieh zum erstenmal auf die Weide getrieben wird, zeichnet 
man damit ein Kreuz auf Kopf und Rücken. 

Der größte Teil des W a l d e s liegt auf der Schattenseite. Derjenige 
auf der Sonnseite ist zum Teil Bannwald und dient zum Schutz der Wohnungen, 
der Aecker und Wiesen gegen Lawinen und Rufen. So wurde schon 143? das 
Riedholz, an dem steilen Hang ob Kippel unter der Hockenalp, der Kasteler-
und der Kreuzwald gebannt und verordnet, daß es nur gestattet sei, „Krys", 
„Dürwes", liegendes Holz und Stauden aus demselben zu nehmen. Gewaltige 
Exemplare von Lärchen und Fichten sind hier an der Südhalde zu treffen. 
Ueber allen Dorfschaften sind solche Waldungen, die sorgsam geschont werden; 
prächtig ist z. B. der herrliche „Alpenwald" ob Weißenried. An der Sonnen-
seile ist die Lärche überwiegend, während auf der Schattenseite in den unteren 
Lagen die Fichte dominiert, der sich nach oben mehr und mehr auch die Lärche 
beigesellt. Arven sind seltener, die Weißtanne fehlt. Am höchsten steigt der 
Wald auf der Weritzalp, wo er bis 2100 Meter geht. 
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Der Wald gehört fast ausschließlich den Gemeinden. Nur hie und 
da sind auf den Wiesen kleine Parzellen Privatwald. Jeder Bürger erhält 
unentgeltlich Brennholz und gegen eine geringe Taxe („Pfandschatz") Bauholz. 
Niese Taxe beträgt in Kippe! 90 bis 110 Rappen per Festmeter. I n Ferden 
und Wiler bezahlt man für Fichtenholz 3 bis 4 Rappen, für Lärchenholz 
5 bis 6 Rappen per Zentimeter Stammdurchmesser bei 1,30 Meter Höhe. 
Der Verkauf von Holz nach auswärts lohnt sich des weiten Transportes 
wegen nicht; der Arbeitslohn ist meist höher als der Erlös. Es werden nur 
etwas Eisenbahnschwellen und Rebstickel verkauft. Erst in jüngster Zeit hat 
Ferden an das Bergwerk in Goppenstein Holz verfemst, letztes Jahr für 
2000 Franken, k 10 bis 15 Franken per Festmeter. Mit dem Bau des 
Lötschberges wird jedoch der Absatz wesentlich erleichtert, aber es ist zugleich 
auch die Gefahr vorhanden, daß dies auf Kosten der Nachhaltigkeit des 
Ertrages und der Fruchtbarkeit des Tales geschieht. 

Als Bauholz wurde früher nur Lärchenholz benutzt, neuerdings aber 
auch Rottanne. Lärchenholz wird mit dem Alter zähe wie Eisen. Als Brenn-
holz wird nur stockdürres Holz zugeteilt. Tas Holz wird im März und April 
von dem Förster den Bürgern angezeichnet, im Verlaufe des Sommers oder 
Herbstes wird es geschlagen und im Winter in das Tal hinuntergeschleift 
(„Holzzieh"), eine fröhliche, aber gefährliche Arbeit. 

Unter dem Wild räumt der Adler ziemlich stark auf. Gemsen sind 
wenig, etwas Hasen (Alpeuhase und grauer Hase), Murmeltiere, Nachse und 
Füchse. Zudem wird dem Wild zu eifrig nachgestellt; zwar gibt es in Lötschen 
nur zwei patentierte Jäger, aber viel mehr andere. Mit Vorliebe wird im 
Winter nach dem Fuchs gejagt; Man legt irgendwo an einer günstigen 
Stelle einen Köder und lauert dein Wild in Schußnähe auf. Zu diesem 
Zwecke sieht man an manchen Orten, z. B. „auf der steinigen Laui" ob Goppen-
stein und in der Lonzaschlucht hinter Ried, kleine Hüttchen mit Lucken, in welchen 
sich der Jäger verbergen und dem Fuchs ablaueru kann. — Ein anderes Tier, 
auf welches Jagd gemacht wird, ist die Kapuzinerschnecke, die von Kindern 
gesammelt wird. Ueberhaupt ist dieser Erwerb in der Gegend sehr verbreitet. 
Im Jahre 1901 sind ab Station Raron 5984 Kilo Schnecken versandt worden. 
Freilich ist das Schneckensuchen mit Gefahr verbunden. Letzten Sommer 
wurde ein Knabe von Kippel bei dieser Arbeit von einer giftigen Viper 
gebissen und tonnte mit Not gerettet werden. 

Geologisch besteht Lötschen größtenteils aus Gneis und in den höheren 
Lagen aus Granit. An der Bernerseite sind kleinere Gebiete aus wenig 
fruchtbarem dolomitischen Gestein. An einigen Orten tritt Gyps zutage. 
Nie Unterlage ist für die Ansiedelung einer reichen Vegetation wenig günstig. 
Deshalb ist die botanische Ausbeute in Lötschen nicht sehr groß. Immerhin 
findet man eine ganze Reihe sehr schöner und zumteil seltener Pflanzen. Das 
botanisch reichste Gebiet sind die hochgelegenen Alpen an den Rothörnern, wo 
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die geologische Unterlage aus Kalk- und Mergelgestein besteht. Die 
reichste Fundstelle ist Oberferden, wo seiner Zeit auch „der große Knüsel", 
ein zentnerschwerer Rauchquarztristall, der jetzt im Berner Museum ist, gefunden 
wurde. Hier findet sich der merkwürdige Plantago fuscescens Jord., eine 
mit dem Bergwegerich verwandte Art, mit bis -±0 Zentimetern hohen Stengeln 
und sehr langen und sehr breiten zottig behaarten Blättern. Wie Herr Prior 
Werten mitteilt, der die Pflanzen daselbst gesammelt hat, ist diese dort 
ziemlich häufig. Vom gleichen Standort ist bekannt Aronicurn glaciale, 
Saxifraga controversa, Sedum alpestre, Androsace glacialis, die prächtige 
Lychnis alpin a (leg. I . Werten), Saxifraga biyoides und caesia. Am 
Wege auf die Faldumalp auf Alpligen blüht im Vorsommer die Paradisia 
Liliastrurn mit den großen weißen Glocken, bei einem Stall die schön rote, 
aber stinkende Cynoglossurn officinale; unterwegs pflückten wir Potentilla 
rupestris, Eiysimurn Jielveticum, auf der Faldumalp Staclvys densiflorus, 
auf Resti Phaca alpina und auf dem Gipfel des Hockenhornes, 
829? Meter, 8axifraga opposiüfolia, auf der Satt legi Saxifraga Segueri, 
am Wege zum Hockenhorn bei 2700 Meter Androsace glacialis! 

Auf dem Schutt zuhinterst in der Gletscheralp wird an warmen Sommer-
tagen die Luft förmlich erfüllt oou dem süßlichen Duft von Trifolium pallescens. 
Häufig finden sich dasebst Poa caesia, „Wiffii Abreln" oder „Reifina" 
(=Artemisia mutellina), die weißblättrige 8alix Helvetica und Cerastium 
uniflorum. Am Wege von der Kummenalp nach Weritzen kann man manche 
recht interessante Art sammeln. Neben Alpenrosen und Männertreu („Brändleni") 
noch viele andere schöne Alpenpflanzen, fo die schwefelgelbe Anemone sulplmrea, 
die schöne rosarote Orcliis globosa, die zierliche Cardamine resedifolia, 
Pedicularis tuberosa. Erigeron alpinum, Festuca ovina supina, Leucan-
themum alpinum („Alpenkarmille"), Lilium Martagon („Goldrose"), Ramm-
culus pyrenaicus, hier „Iosefsschmäle" geheißen. Die Blätter der letzteren 
Art sind sehr scharf und werden von jungen Leute» im Uebermut gegessen. 
Einer hatte es in dieser „Kunst" bis ans 13 Blätter gebracht. Auf deu da 
und dort zutage tretenden Dolomitfelsen spinnt die Globularia cordifolia 
ihre Spalierrasen und der Wnndklee entwickelt eine bezaubernde Farben-
variation. Auf dem Mittelberge bildet die Laserpitium panax prächtige 
Stöcke. Die 8parganiuin sirnplex (leg. I . Werten) steigt bis in den Schivarzsee, 
1850 Meter, hinauf. Die schönste Farbenpracht aller Lötscherpflanzen entfaltet 
aber das „Fluhnägeli", Lychnis flos Jovis. Die hellroten Blüten auf den 
samthaarigen weißen Stengeln färben am Rothenberg weite Strecken ganz rot; 
sie findet sich übrigens auch oberhalb Ried. Zwei Geranien entwickeln an den 
Wegrändern und Ruderalplätzen ihre zierlichen Lilablüten — Géranium phaeum 
und pyrenaicum. Im lichten sonnigen Wald trifft man Festuca heterophylla. 

Ganz charakteristisch ist die Vegetation der trockenen, mageren Raine^ 
wo wir eine große Anzahl Arten des sonnigen Rhonetales antreffen, so Lactuca. 
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perennis (ob Wiler), Stipa pennata (Strahlgrube ob Ferden), Jasione 
montana (Lonzaschlucht), Phlcum Böhmen, Festuca valesiaca, Festuca 
ovina glauca, Koeleria valesiaca, Campanula spicata (unter Kippet), 
Lycopsis arvensis, Artemisia Absinthium („WärmütHe"). Die Salvia 
pratensis findet sich nur an der Steilhalde unter Ferden. Auf den Mauer-
köpfen und Hangen des Weges blühen in Menge Sempervivum reilexum 
tectorum und arachnoidaeum („Geißrafen"), Rumex scutatus („Suirä") 
und au sonnigen Felsen die Felsenmispel, Amelanchier vulgaris. Die Leit-
pflanzen der fetten Wiesen sind der Goldhafer, das gemeine Straußgras und 
der Rotschwingel; häufig ist das Knaulgras, der Wiesenschwingel, das Kamm-
gras (an der Lonza bei Kippel), ab und zu das Timothe, dagegen fehlt das 
Fromental gänzlich, mit Ausnahme einer Kunstwiese hinter Wyler. Weiß-
und Rotklee sind häusig, aber auf fetten Wiesen ebenso gemein die Kälberkropf-
arten (Chaerophyllum aureum und hirsutum), die Bärenklau (Heracleum 
sphondylium) und der Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris). An der Schatten
seite steigt die Chaerophyllum Villarsii bis ins Tal, ebenso Anemone 
sulphnrea (die Iruchtköpfe heißen „Charebuebe"), Neuin inntellina und 
Veratruin album („Gemerne"). I n feuchten Wiesen findet man Carduus 
personata, Iinperatoria Ostruthiurn („Gärust"), Trollius europaeus 
(„Tonini"), Campanula rhomboidalis, Ranunculus acris („Gälwi Schißlä"), 
Melandrium cliurnum („Fette Henne") und unterhalb Fafler Cirsium 
rieterophyllum. 

Typisch sind auch die Getreideunkräuter, wie Cynosrus echinatus 
(auf den Spendäckern in Ferden massenhaft), Neslia paniculata, Lunium 
bulbocastanuin, Galeopsis tetrahit, Lanipsana communis, Agrostemma 
Githago, Centaurea cyanus, Euphrasia odontites, Veronica verna. 

Im Garten findet man das „Steckloib" (Levisticum officinale) und 
die „Sigriftine" (Satureia hortensis). Die gemeinste Blume ist die Calendula 
officinalis („Gälwi Gretlini"). Der siirchhof in Kippet ist im Sommer an 
der Sonnenseite über und über mit dieser allerliebsten Pflanze bedeckt. Durch 
Selbstbefamung erhält sie sich oon selbst von Jahr zu Jahr. Bei Ried blüht 
auf Steiuwällen die sattgelbe Iris lutescens. 

Die Volksnamen der Pflanzen erinnern an jene im Berner Oberland. 
Wir nennen außer deu bereits aufgeführten: „Heimeni" (Chenopodium bonus 
Henricus). „Chatzuiwigini" (Myosotis), „Ewigkeitlini" (Gnaphaliurn 
dioicum), „CHäslä" (Malva neglecta), „Lüswnrze" (Aconitum Napellus), 
„Suirä" (Rumex Acetosa und scutatus), „dhilen" (Rumex alpinus), 
„Waldlischll" (Calamagrostis Halleriana), „Geißleitera" (Epilobiura angusti-
folium), „Gerach" (Bartflechte). 

*->§vO-S£~<-<— 
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flg. 55. dohnhaus In Hippel. 

Haus, Scheune und Stall. 

it Ausnahme des neuaufgebauten Wiler find die Häuser in allen 
Dörfern eng beisammen. Nie Gassen (Fig. 56) sind schmal, meist 
winkelig, aber jeder Winkel ist malerisch. Der Maler kann sich nur 
an einem beliebigen Ort niedersetzen und er hat ein dankbares Sujet. 
Wie anderwärts in Oberwallis, so sind auch hier drei Arten 
von Gebäuden: das Wohnhaus, der Stall mit der „Schir" und 

der Stadel. Diese verschiedenen Gebäude finden sich meist bunt durcheinander, 
mit Ausnahme der Hauptgassen von Kippet und Wiler, wo nur Wohn-
gebäude stehen. 

I n jedem Dorf ist ein Backhaus, ein „Buicherhuis" (Waschhaus) und 
ein Gemeindehaus mit Keller, Schulstube und Gemeindestube, die in Kippe! 
und Wiler zugleich als Theater eingerichtet ist. Besonders stattlich ist das neu 
errichtete Gemeindehaus in Wiler. I n Kippe! findet sich „der Talschaft 
Schmidte". 

Außer den Stä l len in den Dörfern sind solche auch auf den eut-
fernteren Wiesen, wo das daselbst geemtete Heu im Sommer eingelegt und im 
Winter verfüttert wird, so in den Tennmatten, den Wüstenmatten u. s. f. 
Man nennt diese außerhalb des Dorfes errichtete Scheunen „Uiserter". Es 
liegen oft acht, zehn, zwölf folche Scheunen beisammen, unten ist der niedrige Stall, 
darüber der Raum für das Heu. (Fig. 48.) Ein Wohnraum für die Menschen 
fehlt, da das Vieh vom Dorfe aus besorgt wird. Mau geht morgens und 
abends hin, um die Tiere zu füttern, das Melkvieh zu melken und trägt die 
gemolkene Milch ins Dorf. Nur auf den Berggütern besitzen je einige Bauern 
gemeinsam eine Wohnhütte, in welcher sie übernachten können. 

Die Stadel (Fig. 57) sind ebenfalls teilweise außerhalb des Dorfes. 
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Es haben oft drei, vier und mehr Eigentümer A n t e i l an einem 
Haus, an einem Stall, an einem Stadel. An den Wohngebäuden besitzen durch 
Erbschaft oft sogar 5—6 oder mehr An
recht, denn die Teilrechte werden nicht 
verkauft. Wenn ein Bauer ein halbes 
Haus besessen hat und es sind vier 
Erben, so bekommt jeder Erbe \U von 
dem halben Haus, also ein '/8. Natur-
lich entwickelt sich so nach und nach ein 
ganz kompliziertes Nesitzuerhältnis. Oft 
beträgt ein Anteil nur '/32 oder '/<><, 
während ein anderer '/2 oder 3/* hat. 
I n der Regel benutzen aber nur zwei 
Familien das Haus, die übrigen über-
lassen ihren Anteil unentgeltlich diesen 
zur Benutzung. Das Hausrecht hat nach 
dem Usus derjenige, welcher den größten 
Teil hat oder der, welcher das Haus 
am längste» bewohnt. Es gibt Bürger, 
die an 10—20 Wohnhäusern, Ställen 
und Stadeln Eigentumsrecht besitzen, 
ähnlich wie wir es für das Goms be-
schrieben haben (s. „Das Goms und die 
Gomser", S . 67). 

Bauen zwei Bürger zusammen ein 
Haus, so entscheidet nach der Fertigstellung das Los, 
welcher den unteren und welcher den oberen Stock zu 
beziehen hat. Die größeren Häuser sind jedoch Doppel-
Häuser und von oben nach unten in zwei selbständige 
Hälften geteilt, wie das „Groß Huis" auf dem Platz in 
Kippet. Wenn dann in jeder Hälfte zwei Familien 
wohnen, so sind es im ganzen Haus deren vier. 
Die meisten Häuser sind jedoch einfache, aber für 
zwei Familien eingerichtet, eine im unteren, die andere 
im oberen Stock. Die Wohngebäude sind deshalb 
mehr hoch und relativ schmal. Bevor ein neues Haus 
bezogen wird, läßt man es vom Priester einsegnen. 

Viele der schöneren neuereu Gebäude stammen 
von dem kürzlich verstorbenen Johann Seeberger in 
Kippcl, der sich selbst auch ein Haus gegenüber dem Ein-

gange der Kirche gebaut hat. Lebende Baumeister sind Moritz Ni t t ler und 
Iguaz I m seng i» Wilcr und Josef Kalbermatten in Platten. 

f ig . 56. y2up««»N« in Hippel. 

f lg. 57- Stadel . 
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Jedes Haus oder jede kleinere Häusergruppe hat ihren besonderen Namen, 
obschon dieser nirgends eingeschnitten und nicht in goldenen Lettern eingegraben 
ist. I n Kippe! sindet man beispielsweise folgende Bezeichnungen: Uf dem Platz, 

Groß Huis, Am 
Stalden, Golm-
huis, Zum sinste-
ren Hof, An der 

Bletschu, Zur 
Schmidte, Oberer 
Trog, Beim gro-
ßen Stadel, I n der 
Schlüsselmattu,Vi 
z'Herre Stall, I m 
Chriswichel u. s. f. 

Der Eingang 
in das Haus ist 
gewöhnlich von der 
Traufseite, wo in 
der Regel V o r -
l a u b e n ange-
bracht sind. Jede 

Wohnung hat 
einen besonderen 
Aufgang. Seltener 
geht man von der 
Giebelseite in das 

Haus. Die Fenster sind klein, oft mit kleinen Rundscheiben; die Stuben sind 
niedrig. Die Giebelfront des Hauses ist bei den meisten Häusern durch zier-
liche Holzschnitzereien, verflochten mit Sinnsprüchen, ge-
schmückt. Der Altmeister des Schweizer Holzstils, Prof. 
Ernst Gladbach, hat im Jahre 1884 zehn Tage in 
Kippe! zugebracht, bei diesem Anlasse einige der schönsten 
Bauten gezeichnet und später in seinem Werke „Der 
Schweizer Holzstil" veröffentlicht. Die Bauten sind 
zwar nicht so reich, wie jene im Berner-Oberlande, sie haben aber ihr ganz, 
charakteristisches Gepräge. Das am reichsten ausgeschmückte Haus des ganzen 

f lg . 58. H lu rmannhaus In Nipp«!, 

f lg . 5». 
Hm s n u r m a n n b a u s . 

f lg 60. Balhenverj lerung am fl lurmannhau*, redite Ijälltc. 
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Tales ist das M u r m a n n h a u s in Kippel (Fig. 58), jetzt dem Ludwig Rieder 
gehörend, das an der Giebelseite die Jahreszahl 1776 (Fig. 59) tragt. Besonders 
schön ist das Renaissance - Ornament auf dem mittleren Gurt zwischen beiden 
Stuben, das wir in Fig. 73, Seite 72/73, und in Fig. 60 nach einem Abklatsch 
wiedergeben. 

Prächtig ist dann der darunter stehende Spruch in gewaltiger gotischer 
Zierschrift: 

„An Gottes Seegen, Ist Alles Gelegen". 
So ist die ganze Fassade von unten bis oben durch Schnitzereien zonenweise 

verziert. Wenn man bedenkt, daß alles bis auf das Einzelne sorgfältig ausgearbeitet 
ist, so bekommt man einen Begriff von der 
außerordentlichen Arbeit, welche dieser Schmuck 
erfordert hat. Aber auch im Innern des 
Hauses finden sich ähnliche Verzierungen. Ob 
der Türe (Fig. 61) der oberen Stube liest man: 

„Ich gehe aus oder ein. 
So kombt der Tod und wartet mein." 
Ueber dem Eßtisch ist zu lesen: 

„Wer seinem Nächsten die Ehr abschneid, 
„Der bleibe von meiner Tafel weit! 
„Trink und is, 
„Gott nicht vergiß! 

Daneben steht ein Totengerippe, das in 
der Hand eine Tafel mit der Inschrift: 

„Qualis vita mors est ita" 
trägt (Fig. 62). 

An der Bettstatt: 
„Ich Gehn Ins Bett, Vielleicht in Tod." flg. «,. stub«ntüre im marmannbaa*. 

An einem Deckbalken: 
„I . M Jos. Dieses Gebeuro hat gemacht Meister Zimmermann AlexiuZ Murmann 

und Aloisius Murmann im Jahr 1774 den 10. Wintermonat. 

Nach einer Inschrift auf dem andern Deckbalken scheint bei dem Baue 
noch ein anderer Murmann, der Pfarrer in Eischol war, beteiligt gewesen zu 
sein. Auf diesem Deckbalken steht nämlich: 

HOC OPUS PIERI FECIT P ÖM RDUS AC DOCTISSIMUS 
DNUS DNUS lT)ES ANDREAS MURMAN CURATUS IN EICHOLL 

Alexins M u r m a n n war Talfahnder und sei aus Neid in Vercorin 
vergiftet worden; Aloyf ius , fein Sohn, war Zehnenfähnder; beides waren 
Künstler im Fache der architektonischen Holzschneidekunst. Sie haben sich hier 
das schönste Denkmal gesetzt. Das Haus ist zwar jlein, aber kein Millionär 
hätte sich zu schämen, darin zu wohnen, wenn es an einem etwas freieren 
Platze stehen würde. 

5» 
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fig. 61. 
Dfeltciivcrjicrung im fllurmannhaus. 

Schöne ©iirtüerjtcruugcn ähnlichen Stils findet 
man anch in Blatten, z. B. an dem Hans von 
P a u l T a n n a s t , das die Jahreszahl 1723 trägt 
und eine Inschrift in vier Sprachen trägt: 

Gott behite Euch vor Unglick. 
Dens te conservet ab infortunis. 
Dieu vous garde de mal. 
Dio vi guard di male. 

Eine der schönsten Holzbauten ist auch das 
1678 erbaute alte Schulhaus am Stalden in Kippet 
(Fig. 63), von welchem sich eine Abbildung in 

dem Werk von Gladbach findet. 
So sind die meisten Häuser mit schönen 

Sprüchen verziert, die über das Denken und 
Fühlen der Menschen beredtes Zeugnis ablegen. 

Am Gemeindestadel in Kippel steht: 
„Der Tugend hundertfach getreit 
„Sammle Dir auf die Ewigkeit." 

I n Weißenried an einem Haus bei der Kapelle: 
„Laß Neider neiden und Hasser hassen, 
„Was mer Gott gibt, muß man mir lassen. 

I n Ried: 

„Heir buw ich nach meinem Sein, 
„Ob ich schon nicht jemand ge-

selig bein; 
„Dam es nicht gefalt, 
„Dar denk Ehr hab es nicht be-

zahlt." 

I n Ferden: 

„Gleicht wohl des Menschen 
Leben nicht einem Baue hier? 

„Bauleute sind ja alle bis an 
das Ende wir. 

„Doch gar verschieden bauen der 
Menschen Herz und Hand, 

„Der eine baut auf Felsen, der 
andere nur auf Sand. 

I n Kippet: 
fig. 63. Hm Stalden in Hippel. 

Halte dich also in diesem Haus 
Als wenn du mühtest morgen daraus. 
Schau daß dir sei) ein Haus bereit, 
Das da ist die ewige Seligkeit 1640. 

Recht niedlich und schön verziert sind viele der kleinen Sennhütten auf den 
Alpen. An einer solchen ans der Weritzeu liest man: 
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„Wenn's ein Eden gibt auf Erden, 
„Kann's die Alpenhütte weiden." 

An einer Hütte auf Faflcr: 
„Hier erquicke die trockne Kehle 
Mante frise Vrunnenquele. 
Dort trägt uns der Alpenmann 
Sise Milch und Ziger an. 
O in disen nidern Hüten 
Findt man noch fest das Vand 
Zwischen Fierst und Vaterland." 

T>ie neuern Bauten sind viel profaner und halten den Vergleich mit diesen 
Zierden des Lötfchtalcs lange nicht ans. Ter gute Geschmack und der Kunstsinn 
hat in der modernen Zeit entschieden abgenommen. 

Das älteste Wohnhaus in Lötschen steht in Weißenried und trägt in 
gotischen Minuskeln auf der Binde in der Stube die Jahreszahl 1502 (Fig. 64). 
Dasselbe gehört dem Alt-Präsi-
dent Josef .stalbermatten 
daselbst. 

I n dem abgebrannten 
Wiler sahen wir 189G noch 
ein anderes, das außen ob der 
Stubentüre in arabischen Ziffern 
die Jahreszahl 1404 trug. Zu 
Anfang des sechszehnten Jahrhunderts scheinen in Oberallis die römischen 
Ziffern nach und nach durch arabifche ersetzt worden zu sein, denn abgesehen 
von der soeben erwähnten, wenig authentischen Jahreszahl sind alle Jahres-
zahlen vor 1500 in gotischen Minuskeln. Wir haben die ältesten Wahrzeichen 
dieser Art zuletzt in der „Alvina" (1904, S. 30) mitgeteilt. 

Iostnazishaus in Morel trägt die Jahreszahl 1470. Die Stube uon 
Zepherin Vriggelcr in ^tiederhänsern (Visperterminen) das Jahr 1472. 
Tas Haus von Bernhard Mart i auf der Egga in Oberbrunnen daselbst 1477. 

In der Oberalben ob Visp, 980 Meter ü. d. M., haben wir ein dein 
Zerfall entgegengehendes prächtiges Heidenhaus mit der Jahreszahl 1472 
(Fig. 65) entdeckt. 

A 
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f>«. 64. 
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•Jabresjabl des fautes J. Halbermatten 
in ŒeiBenried. 

1000 400 50 10 10 2 

fig. 65. •Jabresjabl Im Seidenbaus in der Oberalben. 

,1, 11. 

Wenn jemand sich dieses Objektes annehmen würde, so würde er sich un: 
die Nachwelt verdient machen. Heimatschutz vor! 
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flg. 66. y»u« plaît 1543. 

flg. 67. I}aus "Job. Olcrlen 1339. 

Aus dem sechszehnten Jahrhundert findet man in Latschen mehrere Gebäude. 
Das Haus auf dem Platz (Haus Plast), das älteste in Kippet, trägt die nach-

träglich (durch eine 0 zwischen der 5 und der 4) 
verunstaltete Jahreszahl 1543 (Fig. 66). I n 
Blatten ist ein solches von 1546. Das Haus 
von Alexander Vlötzer in Ferden ist von 
155? datiert, dasselbe von Johann Werten in 
Ferden (wohnhaft in Kippet) von 1559 

(Fig. 67). I n den ältesten sogenannten Heiden-
stuben ist die Decke nach links und rechts abge-
schrägt und der ob der Türe durchgehende Balken 
ragt in der Stube gesimsartig vor. 

Der Eingang in die Stube führt entweder 
durch die Küche oder einen besonderen Gang. 
Wenn ein Gang vorhanden ist, so befindet sich auf der einen Seite desselben 
die Küche, auf der andern ein Geräteraum (der „Saal"). Neben der Stube 
ist gewöhnlich ein kleineres Zimmer, das Stübli. Hier ist meist die „Stuadla" 
(Webstuhl) untergebracht, daneben oft noch ein Bett. Ob der Stube ist eine 
Kammer und über dieser das „Unterdach" (Estrich), wo die Wachholderspitzen 
und Alpenrosenzweige getrocknet werden. 

Das größere Mobiliar der Stube besteht aus dem Ofen aus Lawez-
stein (Fig. 68), dem Tisch und einem Bett. Letzteres steht an der Hinterseite 

in einer Ecke. Da unter derselben noch ein „Guitschibett" 
platziert ist, das bei Nacht hervorgezogen wird, ist die 
Bettstatt sehr hoch, weshalb derselben häufig noch ein 
Kasten vorgestellt ist. Der Ofen steht in der Hinter-
ecke, die an die Küche grenzt und wird von dieser aus 
geheizt. Hinter dem Tisch ist der Wand entlang eine 
Bank angebracht. An einer Wand ist ein Geschirr-
schrank, häufig mit Zinntellern und Kannen garniert. 
(Fig. 69). Nicht selten findet man sehr alte, reich ge-
schnitzte Büffets. Neben der Stubentür hängt das kleine 

Weihwassergefäß. Jeder Lutscher bekreuzt sich am 
MorgenmitdemWeihwasser, bevor er dasZimmer 
verläßt. Der bildliche Wandschmuck ist höchst ein-
fach. Mitten an der schönsten Wand („d'Arreisin" 
genannt), hängt das grobgeschnitzte, in grellen 
Farben gemalte Kruzifix, dahinter steckt die Birken-
rute und links und rechts find in langer Reihe 
verschiedene Heiligenbilder festgenagelt. Auch dem 
„Zitgereis" (Wanduhr) ist ein würdiger Platz an-
gewiesen. Das Gehäuse für das Hängegewicht ist w y>,. <>9 

flg. 68. Ofen in Hippel. 
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in dem beschriebenen Murmannhaus prächtig geschnitzt (Fig. 70). 
Auch die Vorderlade des Tisches ist oft mit Schnitzereien versehen 
(Fig. 71). Eine alte Frau in Ferden behauptete zwar, als ich 
einen solchen Tisch bewunderte: „Das isch es grobs Gschnatz!" 
Und von einem neuern harthölzernen Sekretär, der die Jahres^ 
zahl 1811 trägt, sagte sie: „Es isch es ganz niws" (es ist ein ganz 
neues), trotzdem er nahezu ein Jahrhundert alt ist. Man hat 
hier eben eine ganz andere Vorstellung von neu und alt und alt 
und jung, als in der schnelllebigen Welt der Städte. I n dem 
Tisch ist eine Tischdrucke (Schublade) für „d'Spis". Ob dem 
Tisch an der Wand ist die „Riegln" (Fig 72), in welche nach dem 
Essen die Löffel hineingeschoben werden. Oft sieht man noch schön 
geschnitzte Holzlöffel. Auch an der Decke ob dem Ofen sieht man 
solche „Nieglä". Hier werden der „Geisschnätz", der „Wasser-
schnätz", der Stab und die „Chuichla" (Kunkel) hineingeschoben. 
Recht schön und für das Lötschtal eigenartig sind die geschnitzten 

Kästchen (Fig. 75), in welchem 
die Pretiosen, die seidenen 
Tücher und Bänder aufbe- ?l9, 7°-

ftlanduhi*. 

wahrt werden. Vorhänge 
und Blumen an den Fenstern beobachtet 
man selten. Inlmerhin fängt man an, 
auch diesem Schmuck Aufmerksamkeit zu 
schenken; so setzt die staplanmarie ihren 
Stolz darein, vor den Fenstern den 
ganzen Sommer über schöne blühende 
Nelken zu haben, und schon mancher 

Tourist hat sich an diesem Flor erfreut. 
Der Herd in der Küche besteht in der Regel aus einer großen Steinplatte. 

Die Töpfe werden hier einfach auf Pfannenhaltern über das offene Fener 
gestellt oder an einer Kette darüber ge-
hängt. Ueber der Feuerplatte ist ein 
großer Rauchfang, der sich nach oben in 
den Kamin verengert. I n älteren Häusern 
findet man noch hölzerne Kamine, meist 
sind sie aber gemauert. Da sie sehr weit 
sind, kann der Kaminfeger bequem durch-
schlüpfen. I n diesem dunkeln Schlot halten 
sich nach der Sage die „Rauchtscheggen" 
auf, wovon später die Rede ist. Zur Fastnachtzeit, wenn die Fastnachtküchli 
gemacht werden, ist es besonders gefährlich, wenn sich die heiße Butter auf 
dem Feuer entzündet, daß der Kamin und das Haus Feuer fängt. Deshalb 

f !g. 71. eniilck. 

fig. / : . 6Blöff«l. 



fig 73. Balhenveriierung am 

werden die Kamine um diese Zeit gerußt und es hat sich die Uebung erhalten, 
daß der „Chemigugger" (Kamiuschauer) dann Nachschau hält. Ueberall wird 
er mit Ehrerbietung enipfangeu und bewirtet. So macht der „Gugger" am 
Fastnachtsamstag von Haus zu Haus die Runde und niemand wagt sich ins 
Bett, bevor er da gewesen ist. 

Nur der Kellerstock ist gewöhnlich aus Stein, der Wohnstock dagegen aus 
Holz-Vlockwänden, aus dicken gezimmerten Valken aufgebaut. Ganz gemauerte 
Häuser sind selten. Tagegen sieht man oft, daß die Küche gemauert ist, wegen 
der Feuersgefahr. Die eigentlichen Wohnräume sind dagegen fast ausnahms-
los aus Holz. Da im Tal wenig Kalk vorkommt und keiner gebrannt wird, 

flg, 74. Dorfflatfe nilt Stadeln und Ställen In Hippel. 

so muß er von Narou aus dem Rhonetal hergeholt werden. Der Transport 
ist aber sehr teuer, kostspieliger als der Ankauf. Acht Maß Kalk kosten in 
Naron Fr. 2.40, der Transport Fr. 4.50, also fast doppelt soviel. 
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Das Dach ist mit groben Schindeln gedeckt und mit Steinen beschwert. 
Einige Dächer sind aus Schieferplatten, die hier gebrochen werden, und bei 
neuen Häusern sieht man auch 
das profane Zinkdach. 

Im Sommer werden die 
Vordächer der Häuser belebt 

durch Schwalben, 
die ihren Weg, wie 
die weniger beliebten 
Spatzen, auch in 
dieses Tal finden. 
Aber auch andere, 
weniger gern gesehene 
Gäste siedeln sich mit Vorliebe in den dunkeln Hütten an. G lad-
bach schrieb in seinem Skizzenbuch 1884 unter dem Titel „Haus-
bewohner": „Vater: Lazarus, Mutter: Thérèse, Kinder: Theophil, 
Felician, Eduard, Johannes, Stefan, Alexander, Angelina und 
Erasmus, 3 Kühe, 4 Rinder, 12 Schafe, 1 Ziege, 1 5tatze, unzählige 

Fliegen und Flöhe." Auch die Species Acanthia lectularia ist nicht unbe
kannt. Sie geht aber nur an gesunde Menschenkinder. Wer also von ihr 
gestochen wird, soll sich glücklich schätzen. 

f>8. 75. Z i n n h a n n e und SchmuchhäTtchen. 

f>». 76. 
IS.uis-

TchlüTTel. 



fig, 77. Eötsdiervicb an der HussteUung. 

Bei den Wirten und Sennerinnen. 

as Vieh liefert die fast ausschließliche Einnahme des Lötfchers. 
Von den 194 Haushaltungen haben 182 Rindvieh und 186 Klein-
uieh. Nach der Viehzählung vom 19. April 1901 besaß das 
Tal folgenden Viehstand: 

Pferde und Maultiere 20 
Esel 2 
Rindvieh 989 
Schweine 22 
Schafe 1502 
Ziegen 500 
Vienen stücke 25 

Auf eine Haushaltung entfallen also 5 Stück Rindvieh, 8 Schafe und 3 Ziegen, 
auf acht bis neun Haushaltungen je 1 Schwein und 1 Pferd oder Maultier. 

Mit Ausnahme der Pferde und der Maultiere ist im Sommer sämtliches 
Vieh auf der Alp untr zu dem einheimische» Vieh kommt noch solches aus 
dem Rhonetal. 

Aus der Alpstatistik geht hervor, daß 1899 auf den Lötscheralpen 
638 Kühe, 193 Rinder, 188 Kälber und 54 Stiere und Ochsen, zusammen 
1073 Stück Rindvieh weideten, dann 2425 Schafe, 40? Ziegen und 98 Schweine. 
Nach der gleichen Quelle hat Lötschen folgende Alpen: 

Besatz 
Großvieh Kleinvieh 

Name der Alp Stöße Stöße 
1. Faldum 62 6 
2. Resti 54 7 
3. Kummen 129 15 
4. Hocken 68 8 
5. Lauchern mit Arbegge . . 54 9 
6. Wentzen 90 3 
7. Telli mit Blühenden , . 64 50 
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Besah 
Großvieh Kleinvieh 

Name der Alp Stoße Stufte 
8, Fafler 77 09 
9. Gletscheralp 102 10 

10. Gugginen 110 270 
11. Gatten (Schafalp) . . . — 64 
12. Aeußeres Nest 11 19 
13. Inneres Nest 9 10 

Hierbei ist 1 Kuh als 1 Stoß, 1 Zeitkuh als %, 1 Maischrind als •/», 1 Kalb-
cU '/t, 1 Schaf oder 1 Ziege als '/» Stoß gerechnet. 

Die Alp Hocken wird bereits 1305 erwähnt. 
Alle Alpen, mit Ausnahme von Vlühenden und Nest (die Gemeinde-

eigentum sind und gleich wie die Gemeindeallmend benutzt werden), sind 
Genossenschciftsalpen mit Teilrechten. Aber nur Bürger des Tales 
sönnen solche Rechte erwerben. Schon im Jahre 149? beschlossen die Talleute 
und 1509 wurde der Beschluß von Bischof Math . Schinner bestätigt, daß 
künftighin keine Alprechte an Auswärtige verkauft werden dürfen. Immerhin 
wird heute die Alp Gugginen nur von Steg und Hothenn mit Großvieh 
besetzt, dagegen sommern Blatten und Wiler ihre Schafe dort. Auch in 
Kummen besitzen Bürger von Ganivel einige Alprechte. Die übrigen Alpen 
sind ausschließlich Eigentum von Lötschen. Gngginen ist die weitaus größte, 
aber auch die wildeste 
Alp, die zum über-
wiegenden Teil mit 
Schafen besetzt wird 
(nach der Statistik 
waren es 1320 Stück). 
Die Alpen Gatten, 
äußeres und inneres 
Nest sind an der 
Schattseite gelegen. Die 
Weideplätze Kastleren, 
Vetzleren, Tenneren 
und Wileren gehören 
zu der Alp Gatten. 
Das innere Nest ist 
Gemeindeallmend von 
Nied, das äußere 
Nest Gigeutum der Gemeinde Wiler. Die Alp Gatten wird nur mehr mit 
Schafen besetzt. I n alter Zeit, als man die Pferde im Sommer nicht oder 
wenig brauchte, wurden diese daselbst gesommert. Einige Ortsnamen, wie 
Noßboden u. s. w., erinnern noch daran. Auf der Allmend kann jeder Lötscher 
feine Schafe und Ziegen unentgeltlich fömmeru. 

fig, 78. eietTdieralp. 
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f>». 7«. 
Hufîlieo. auf die HIp. 

I n einem Spottgedicht werden die einzelnen Alpen Ivie 
folgt charakterisiert: 

Ä Faldum, schlad d'i chlein Vellwadn Trumm 
Ä Restin, schiü'n (f. 0.) im d'Chiä ins Chefsin. 
Ä LHummun, tiänlsch gruinlun. 
Ä Hotlun. tiäntsch 'n Ziaer stockun. 
In d'r Loicherun, tiäntsch goichellnn. 
2"l Werizn, heind d'Lhiä bescht'ü Vitz im obnischt'n Ritzn. 
Im Stellin, gänschtm Gsellin Nidlechellin. 
z'Fafler, lieintsch nid wan ©eißgaglä-
z'Gletscher, heintsch nid wan Schneebletschn. 
An Gattnn, heintsch nid wan Schaftschattn, 

Auf den 11 Genossenschaftsalpen, welche den 
weitaus bedeutendsten Teil des gesamten Alpbesitzes 
ausmachen, herrscht überall E i n z e l a l p u n g . Die Alp 
gehört der Genossenschaft, aber jeder Genosse betreibt 
die Alpenwirtschaft selbst, er treibt das Vieh für sich 
auf, pflegt und milkt dasselbe auf der Alp selbst, 
buttert und tast für sich. Jeder hat seine eigene 

Hütte, der Grund, ans der sie steht, ist aber Gesamteissentum. Es haben 20 
bis 30 und mehr Anteil an der Alp. Da die meisten dieselbe benützen, so 
sind auf jeder Alp 10 bis 20 
und mehr Sennhütten vor-
Handen. Auf der Alp Refti 
find 9 Hütten, auf Telli 12, 
in Gugginen 14, in Fafler 17, 
Lauchern 18, auf Faldum 19, 
in Kummen 20, auf Hocken 24, 
auf Weritzen 26 und 
auf der Gletfcheralp 
(Fig. 78) wohl deren 30, 
wozu noch etwa 20 
Scheunen treten, in die 
das Heu der in der 
Nahe liegenden Wiesen 
kommt. Da die Hütten 
meist zusammen liegen, 
so bilden diese cigent-
liche S e n n end o r f e r , 
die aber nur im Sommer 
bewohnt sind. Auf jede Sennhütte trifft es nur 2 bis 3 Milchkühe. Die 
Alpwirtschaft wird meist von den Frauen und Töchtern besorgt. Wenn 
kleine Kinder da sind, so nehmen erstere diese mit. Das kleinste wird 
mit einer Schnur an der Seite festgebunden, wahrend die anderen zu Fuß 

flg. 8a. Drei Senner innen . 
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nachhüpfen müssen (Fig. 79). So zieht die Frau für drei Monate mit 
ihrer „Habe" auf die Hochalp, wo die Kleinen in der freien Alpenluft erstarken. 
Eind in der Familie erwachsene Töchter, so gehen wohl auch diese zur Alp. 
Man findet deshalb auf den Alpen von Lötschen überall eine sehr zahlreiche 
Gesellschaft aller Altersstufen, vom Säugling bis zur bejahrten Frau. 

Auf der Faldunialp waren es bei Aufnahme der Alpstatistil 19 Frauen und 
15 Kinder, auf Kunimen 1 Mann, 20 Frauen und 35 Kinder, auf Hocken 24 Frauen und 
25 Kinder, auf Uauchern und Arbegne 16 Frauen und 13 Kinder, auf Weritzen 1 Mau», 
23 Frauen und 12 Kinder, in Fafler 18 Frauen und 9 Kinder, in Gugginen 3 Männer, 
10 Frauen und 18 Kinder, auf Glelfcheralp 2 Männer, 29 Frauen und 1? Kinder. 

Wenn keine kleinen Kinder zu verpflegen find, kehren die Lötscherfrauen 
und Töchter bei schönem Wetter fast alltäglich von der Alp ins Dorf zurück, 
um über Tag unten mitzuhelfen. Auf dem Rücken haben 
sie eine kleine Tanse mit Käsmilch und um die Hüfte eine 
schneeweiße Schürze. Man begegnet oft deren fünf und fechs 
zusammen, darunter viele recht schöne Figuren mit feinen 
Gesichtchen (Fig. 80). Am Abend müssen sie dann wieder ^ 
den 1 bis 2 Stunden weiten Weg auf die Alp zurück-
legen, find aber auch unterwegs nicht müssig, sondern 
haben am Arm einen Korb mit einer Strick- oder mit einer 
Strohflechtarbeit, mit welcher sie sich unterwegs beschäftigen 
(Fig. 81). Am Weg zur Alp sind überall kleinere oder 
größere Bethäuschen, wo nie unterlassen wird, 
ein Gebet zu verrichten. Hier kann man oft 
recht allerliebste Bilder (Fig. 130) der im 
Gebet vertieften Schönheiten beobachten. Auf 
der Alp angekommen, muß noch das Vieh 
verpflegt, gemolken und Käse bereitet werden. 
So begreift man, daß eine solche Aelplerin 
Arbeit die Fülle hat. Sie kennt keinen 10stündigen Arbeitstag, wohl aber 
oft einen 18 bis 2Nstündigen. Die Frauen, die durch kleine 5iinder an die 
Sennhütte gebunden sind, beschäftigen fich über Tag mit allerlei hänslichen 
Arbeiten- Stricken, Strohflechten, Nähen. I n einzelnen Sennhütten findet 
man sogar Nähmaschinen, 

Die S e n n h ü t t e n bestehen gewöhnlich aus dem Stall, der Küche und 
einer Stube. Der Stall befindet sich meist unter der Stube zu ebener Erde. 
Der Eingang in die Stube führt durch die an der Vergseite gelegene Küche. 
I n der Stube findet sich ein Ofen aus Lawezstein, ein Bett mit Gutschibett, 
ein Tisch mit Bänken der Wand entlang. Zur Dekoration werden in der 
Ecke hinter dem Ofen bunte Taschentücher und weiße Schürzen, die zierlich 
zusammengefaltet sind, nebeneinander gereiht. Ueberhaupt trifft man hier 
oben oft recht heimelige Alpstübchen, daß man gerne seinen Wohnsitz für einige 

flg, 8i, Sennerin aus der «landerTenaft. 
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Wochen hier aufschlagen möchte — wenn nur die unangenehme Nachbarschaft 
drunten im Stall und die langbeinigen Hüpfer im Etrohsack nicht wären. 

Die Alpen werden in den ersten Tagen des Jul i bezogen und gegen 
Mitte September verlassen, einige schon Ende August. Die Alpzeit beträgt 
nur 2 bis höchstens 2'/» Monate, denn die Alpen sind alle sehr hoch gelegen. 

Das Vieh muß auf der Alp der Reihe nach von jeder Haushaltung 
gehütet werden, auf 4 Kühe oder weniger je 1 Tag. 

v a s Hlpîegnen. 

I n den ersten Tagen nach dem Bezug der Alpen steigt der Priester hin-
auf und segnet Menschen und Vieh, Haus und Trift. Die Sennerinnen bringen 
allerlei Gegenstände zuin Stafelkreuz, die in den Segen miteinbezogen werden, 

wie Brot, Salz, in Eimern und 
Flaschen Wasser. Alles wird sorg-
fältig um das Kreuz herum grup-
piert. (Fig. 82.) Auch Holzkohlen 
werden gesegnet; mit diesen macht 
man ein Kreuz auf den Rücken 
der Tiere oder gibt sie zerstoßen 
im „Gläck" dem Vieh zu fressen. 
Das gesegnete Wasser wird in 
Flaschen aufbewahrt und damit 
das Weihwasserbecken neben der 
Stubentüre von Zeit zu Zeit nach-
gefüllt. Wenn die Sennerin am 

fig 8-, 6ele«n«.e 6.«.ns,3n<l«, Morgen die Hütte verläßt, greift 

sie nach dem Weihwasser und be-
zeichnet sich mit dem Kreuz. Nach dem Segen verteilt der Geistliche Heiligen-
bilder unter die Anwesenden (Fig. 83). Hernach wird er durch die Alp-
uögtin mit Rahm, Milch, Honig, geschmolzenem Käse, Backwerk, getrock-
netem Fleisch und Wein bewirtet. Fürbas zieht er dann auf eine folgende 
Alp, wo sich die gleiche Zeremonie wiederholt, bis sämtliche Alpen den 
Segen empfangen haben. Die Geistlichen von Kippet und Blatten teilen 
sich in diese Arbeit. Als Lohn dafür erhalten sie von jeder Alp die an jenem 
Tage hergestellte Butter. Diese von den verschiedenen Sennerinnen gebrachte 
Spende wird von der Alpvögtin in einen großen Stock geformt, der je 
nach der Größe der Alp ein Gewicht von 15, 20, 25 Pfund erreicht. Auf-
fallend an diesen Butterstöcken ist die verschiedene Farbe, einige Stellen sind 
ganz dunkelgelb, andere weiß. Es rührt dies von dem verschiedenen Wärme-
grad des Rahmes bei der Butterung her. Kalter Rahm gibt gelbe, warmer 
Rahm weiße Butter. Deshalb sehen die so zusammengesteuerten Butterstöcke 
aus wie ein Ehamaeleon. Diese Abgabe ist ein Teil des bescheidenen 
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Einkommens der Geistlichen. Früher wurde auch das ewige Licht in der Kirche 
mit gesottener Butter unterhalten. Vor etwa dreißig Jahren hat man das 
billigere Petroleum eingeführt. 

Der spenäzieger von ferden. 

„Die Alpgeteilen von Faldum, Resti und Kummen, gezwungen wegen der 
vielfachen Unfälle und Unbeliebigkeiten, die unter dem Viehftande so oft 
eintrafen, gelobten, um diesen Uebeln abzuhelfen, zweier Tage Molchen an die 
Armen oder an die Talbewohner auszuspenden. I h r frommer, christlicher Sinn 
trieb sie an, Gott und der allerseligsten Jungfrau Maria diefes Opfer darzu-
bringen, um Glück und Gedeihen von Gott zu erflehen 
und zum Heil und Trost ihrer Abgestorbenen". So 
steht in einer Urkunde im Gemeindearchiv von Ferden. 
Tie Sage berichtet: 

Auf den Alpen von Falduni, Resti und stummen 
verlor man öfters Kühe auf eine ganz unerklärliche 
Weise. Hirten wollen 
manchmal gehört ha-
bei», daß eine Stimme 
hinter der Herde er-
scholl: „Loba, lobn, 
lo! Schwarzi, bruini 
(ilniä, gäg'n z'Mutzli-
Horn zun !" Tann 
wußte man von den 
Kühen drei Tage nichts 
mehr und wenn sie 
wiederkehrten, trugen 
sie Kornähren zwischen 
den Klauen und gaben 
rote Milch. Auf den 
Rat guter Männer hin, machten die Alpgeteilen das Gelübde, jedes Jahr ein 
Almosen an die Armen des Tales zu entrichten. Von da au hörte die Plage auf. 

Wie alt die Speude ist, weiß man nicht, in einem Akt von 159« ist aber 
schon eine Wiese („Spendmatte") bezeichnet, wo die Spende stattfinden muß. 
Die Milch sämtlicher 140—150 Kühe der drei genannten Alpen von den auf 
Magdaleueutag folgenden zwei Tagen wird frisch von der Kuh weg zu Fettkäse 
verarbeitet. Es darf kein Tropfen weggenommen werden, nicht einmal für 
die Kinder. Die fetten Käse werden in dem Gemeindekeller in Ferden in 
besonderen Holztrögen uerstampft (Fig. 85), gewürzt, in runde Fässer von 
Tannenrinde eingelegt und bis zur nächsten Ostern aufbewahrt. Am Oster-
montag wird dieser Käszieger auf der Spendmatte verteilt und zwar nicht nur 
etwa an die Armen, fondern jeder, der kommt, erhält ein Stück von der Größe 

fig. 8J . Hlpîegncn aus Reltialp. 
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f ig 84. Sennerinnen an der Hrbeit. 

eines Kubikdezimeters und dazu einen Becher Wein. Die sogenannten „Gultäter" 
erhalten zwei Becher. Der Käse macht in den Behälter den Sommer und 
Winter hindurch eine penetrante Gährung durch und ist deshalb sehr scharf, 

aber besser als der Glarnerzieger, der aus 
Magerkäse bereitet wird. Der Spendzieger ent-
hält dagegen keine Kräuterpulver beigemischt, 
und ist deshalb nicht grün, sondern weiß. 

Eine ähnliche Spende für die Armen hat man 
in Turtmantal (s, F. D. Wolf, Turtman und 
Eifisch, S. 403). 

Eine zweite Spende von Käse und Brot 
wird in Lutschen am 3lllerseelentagc (2. November) 
ausgerichtet. Die wohlhabenden Bauern liefern 
den Käse und die Gemeinden das Roggcnmchl, 
aus dem zwei Vögte das Brot backen müssen. 
Jedermann, der Reiche wie der Arme, nimmt diese 
Spende in Empfang. Ter Ursprung derselben ist 
nicht bekannt. 

Das Leben auf der Alp gehört zum 
Schönsten, was das Lötschental bietet. Die 
Aussicht, die sich da oben bietet, ist unbc-
schreiblich schön (s. Panorama Seite 88/89). 

Das Lötschtal lernt man in seiner Pracht erst kennen, wenn man die Alpen 
begeht, denn diese zeigen soviel Abwechslung und eine so großartige Aussicht 
auf die Berge, daß man förmlich bezaubert wird. Von Faldum weg über 
Restialp, Kummen und Hockenalp, Lau-
chern und Weritz bietet fich dem Wan-
derer an schönen Tagen ein Genuß, wie 
ihn die Feder nicht zu schildern vermag. 
Gegenüber das gewaltige Massiv des 
Bietschhornes, von den Adlerspitzen bis 
zum Schienhorn, mit den steilen Gletschern 
und den wild zerissenen Planken. An 
dem nach Süden geneigten Berghange 
finden sich hunderte von Heuhüttchen 
mit Ställen, in welchen das hier geerntete 
Futter im Winter verfüttert wird. An 
diese schließen sich nach oben die Alpen mit zahlreichen einzelnen Sennhütten 
an, und über den Alpweiden starrt der kahle Fels und der ewige Schnee 
nnd das Eis. 

Abends bevor die Nacht einbricht ruft die Alpvögtin auf jeder Alp die 
Sennerinnen zum gemeinsamen Gebet zusammen. Alle erscheinen beim Stafel-
kreuz oder beim Nethäuschen. Die Alpvögtin betet den Rosenkranz vor, und 

fig. 85. Ziegerttarnpf In ferden. 
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alle andern beten laut nach. Tann erst begeben sie sich zur Ruhe, wenn nicht 
etwa ein „Spracher" den Schlummer einer jungen Sennerin unterbricht. 

I m Herbst, wenn das Vieh wieder im Tal ist, wird der Dünger von 
der Alp auf die angrenzenden Priuatwiesen gebracht. Auf je eine Kuh muß 
aber 1 Saum (Traglast eines Pferdes) auf der 
Alp verteilt werden. 

Neben dem Rind ist das Schaf das 
wichtigste Haustier. Auf den Lötscheralpen 
weiden im Sommer mehrere tausend Stück. 
Das Schaf allein ermöglicht es, die höchsten, 
rauhesten Grashalden des Gebirges auszu-
nützen. Genieinsam werden sie im Frühjahr fl9 86 H e n„ i e l d , n u n 8 der Schafe 

auf die Allmend und die Alpen getrieben und 
im Herbst erst, wenn es einschneit, im Stall gehalten. Damit jeder einzelne 
bei der Alpentladung seine Tiere wieder kennt, werden sie durch Schnitte 
in die Ohren gezeichnet. 

Nie Zeichen vorn am Ohr (Fig. 86) heißen „hoitschhalb" (v), Hoit — Haupt, 
die an der Hintcrseite „libschhalb" (h). Ein Einschnitt nach außen Heißt ein 

f lg. 87. EötTcbentaUrtchaf. 

„LägHick" (1), einer von außen nach innen ein „Stotzhick" (2), einer von unten nach 
außen ein „hängender Hick" (3), ein dreieckiger 'Ausschnitt eiu „Gibel (4), ein halb-
kreisförmiger Ausschnitt — ein Iochmal (5), ein viereckiges Loch - ein „Pfeister" (6), 

<•> 
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ein Abschnitt = „gschnutzt" (7) u. s. f. Es gibt „rechts gcschnutzt" und „links 
geschnutzt". So hat man hunderterlei Kombinationen. Jeder Genosse hat sein 
bestimmtes Schafzeichen. Die Zeichen sind in einem Register eingetragen. 

Wenn die Schafe auf den Alpen sind, so werden sie alle 14 Tage in 
Pferche getrieben, wo sie von dem Eigentümer Salz und „Glück" erhalten. Die 
ersten Tage nach dem Feste des heiligen Mauritius (22. September) ist der 
Schafscheid. Die Schafe werden ins Tal gebracht und den Eigentümern 
zugeteilt. Es ist das ein Festtag für Jung und Alt. Dann werden die Tiere 
in der Lonza gewaschen und hernach geschoren. Von da an werden sie mit 

fig, 88, SchwarjbalSjieae. 

Die Wolle ist 10 bis 15 Zentimeter lang und wird von den Frauen zu 
Tuch verarbeitet. Jeder Bauer hält Schafe, darunter einige bis 35 Stück. 
I n jeder Haushaltung werden mehrere Schafe geschlachtet. Neben dem Brot, 
der Milch, dem Käfe und den Kartoffeln ist das Schaffleifch die Haupt-
nahrung der Lötscher. Es gibt Familien, die im Winter bis 15 Stück 
schlachten. Das Fleisch wird an der Luft getrocknet und oft jahrelang 
aufbewahrt. Herr Prior Wer ten hat uerfuchsweise das Fleisch auch in 
Gläsern konserviert. 



m 
Lötfchen hat nach der Zählung genau 500 Ziegen, der Schwarzhals-

raffe angehörend (Fig. 88). Sie verfolgen wahrend des Sommers, wenn 
alles Vieh auf der Alp ist, das Dorf mit Milch. Auch der Fremde erhalt 
oft nur Ziegenmilch. Diefelbe hat einen eigenen Gefchmack, ist aber fönst vor-
trefflich. Am Abend fpät kehren die Herden mit hellem Glockengeklingel von 
den Alpen in das Dorf zurück, werden 
dafelbft von ihren Besitzern gemolken und 
steigen am andern Morgen, nachdem sie 
geniolken sind, wieder hoch in die Berge. 
Am frühen Morgen, noch bevor die 
Sonne ihre Strahlen in das Tal sendet, 
gibt der Ziegenhirt mit dem Horn das 
Zeichen zum Aufbruch. Im Nu find 
alle Stalltüren geöffnet und hinaus tritt 
die bewegliche Schar auf die Gaffen, dura) 
Wiesen und Wald, bis hinauf an die 
steilen Halden, weit über der Waldregion. Die Hut wird abwechselnd von den 
Besitzern besorgt. Auf je 4 Stück muß einer die Ziegen einen Tag hüten. I n 
Ferden hat man zur Feststellung der Rangordnung den „Geißschnatz" (Ziegenteßle) 
(Fig. 96), in Kippet fängt man zu oberst im Dorfe an, ohne daß irgend eine andere 
Kontrolle da ist. Wer die Ziegen gehütet hat, gibt das Horn am Abend seinem 

Nachbar dorfabwärts und damit weiß dieser, 
daß er am morgigen Tage an der Reihe ist. 
Die Hut ist aber keine recht strenge. Nachdem 
die Herde am Morgen ihren Weg gefunden 
hat, überläßt man fie sich selbst und am Abend 
lockt man sie durch Rufe aus der Ferne ins 
Tal. So kommt es vor, daß hie und da einige 
Tiere auf der Alp zurückbleiben. Es foll das 
ein Zeichen von gutem Wetter fein. Wie zuver-
läffig dasselbe ist, das konnte ich felbst erfahren. 

Es war Mitte Oktober 190«. Ich hatte eine 
Anzahl recht schöne Tage in Lötschen verlebt und 
wäre gerne noch einige Tage dort verweilt. Da be-

fi«. ,«. SiäckllÄmp,. deckte sich am Samstag Abend der Himmel. Ich 
traute dem Wetter nicht und gab die Absicht kund, 

abzureisen, weil ich sonst eingeregnet würde. Nie Kaplan-Marie versicherte mich aber, 
das! das Wetter jchon bleibe, weil gestern Abend einige Ziegen nicht heimgekommen seien. 
Trotzdem verreiste ich und wie ich in Gampel in den Zug stieg, fing es in Strömen zu regnen 
und bald auch zu schneien an; andern Tages war das Rhonetal bis tief herab beschneit, 

Ticsmlll hatte uns also die Wctterprophezciung der Ziegen im Stich gelassen. 
I n der ersten oder zweiten Woche des September, bei einigen Alpen schon 

Ende August, kommt das Vieh von den Alpen auf die Mittelberge, wo der 
6* 
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zweite Graswuchs abgeweidet wird. Ende September kommen die Herden auf 
die Talwiesen. Jeder Genosse treibt sein Vieh einzeln auf seine Wiesen und 
hütet die Tiere daselbst. Da die Wiesenparzellen sehr klein sind, so sind in 
der Regel zwei Personen nötig zur Hut von .'} bis 4 Stück Vieh. Die Frauen, 
welchen diese Arbeit obliegt, nehmen irgend eine Handarbeit mit auf die Wiesen, 
wo oft eine ganze Schneiderei eingerichtet wird (Fig. 89). 

Im Herbst, wenn das Futter karger wird, wird den Tieren als Beifutter 
„Gläck" verabreicht; Wachholderfpitzen und junge Alpenrosenzweige werden 
in dem „Stampf" mit einem Schlägel fein zerstampft (Fig. 90) und, mit ©alz 
und Mehl vermischt, den: Vieh verabreicht. Diese Pflauzenzweige sollen 
förderlich auf die Verdauung einwirken und die Tiere sollen ein feines, glänzendes 
Haar bekommen. Vor jedem Haus sieht man einen solchen Stampf, die von 

den Fremden als Merkwürdigkeit an-
gestaunt werden. Ein Engländer, der 
Wohlgefallen an dem Gerät fand, hat 
ein solches um 20 Franken erstanden 
und den schweren Block als Merk-
Würdigkeit mit nach Hause genommen. 
Wenn die Wiesen Ende Oktober ab-
geivcidet sind, so werden die Fettwiesen 
gedüngt und das Vieh wird dann im 
Stall gefüttert. 

Zu Anfang Oktober findet in .Kippe! 
die vom Kanton Wallis organisierte, 

von Bund und Kanton durch Prämien unterstützte Vi eh aus st e l lu n g statt 
(s. Bild Seite 74). Der Tag wird festlich begangen. Fast jeder Bauer bringt 
1 bis 3 Stück Vieh an die Schau. Stolz schreitet er der Herde voran und 
freudige» Herzens folgt dem Zuge die Mutter mit einem halbgewachfenen Kinde. 
So werden auf der Wiese jenseits der Lonza etwa 400 Stück Vieh des Rinder-
geschlechtes zusammengetrieben, darunter eine Anzahl recht stattliche Stiere, die 
ein Gewicht bis zu 20 Zentner erreichen. Zwar ist das Lötschervieh leichteren 
Schlages, aber man sucht dasselbe durch Zutauf von Stieren aus dem Frutig-
land zu verbessern. 

Damit auch für das leibliche Bedürfnis gesorgt sei, haben Meister Eligius 
und Alexander auf einem Brctterhaufen bei der Säge eine Wirtschaft eröffnet, 
wo man sich ein Glas Wein oder Schnaps zu Gemüte führen kann. 

Als Schauexperten fungieren, neben einem Einheimischen, drei Auswärtige.. 
Je näher es zur Feststellung der Rangordnung kommt, desto lebhafter wird es 
unter dem Volke. Erst gegen Abend, wenn die Rangliste fertiggestellt ist, 
ziehen die Frauen und Jungfrauen mit der Habe wieder ab, denen nur nach und 
nach die Männer folgen. Aber noch am Abend fpät geht es in der Krämer-
bude hoch her und der feurige Fendant macht die erhitzten Köpfe noch hitziger. 

fig. 91. Uötsckerlnnen mit erTtprämicrter Kuh. 
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I m Herbst kommen die Viehhändler aus dem Verner Oberland, aus dem 
Val d'Illiez und sogar aus dem Val d'Aosta, um das beliebte Lötscheruieh 
zu kaufen. Dasselbe geht dann weiter in den Kanton Waadt, nach Freiburg, 
ja bis nach Frankreich. Eine gewöhnliche Kuh hat in den Vierteln gewogen 
nur 4 bis 5 Zentner Fleisch, was einem Lebendgewicht von 8 bis 10 Zentner 
entspricht. 

Jede Gemeinde hat einen Gemeindest ier, der in einem besondern 
Stalle gehalten und gut gepflegt wird. Derselbe geht nicht mit der Herde. 
Zu jedem Stier gehört eine Wiese, wo das Heu zu seiner Ernährung geerntet 
wird. Die Wiese wird von den Gemeindegenossen gemeinsam besorgt. Der 
Gewalthaber ordnet die zu verrichtenden Arbeiten an. 

So fand ich am Gemeindehaus iu Felden Ende Juli folgende Verfügung: 
„Lifte für das Gcmcindegut zu heuen: 

1. Abteilung am Dieustag Abend mähen. 

Egerten: / * \ |< Z± h T 

Unterbächen: A P~ Z^p |_ 

Kumme: ^ ty /A 

Lpendmatte: !» 

Golnbach: 

2. Abteilung ani Donnerstag Abend mähen: 

Nufineu: h//IXXI^ 
Oberdorf: ' . 7 ^ H l 

Waldkapelle: ft / V * . A ! / \ 

Während das Vieh, solange es auf der Weide ist, von den Frauen be-
sorgt wird, geschieht dies im Winter durch die Männer. Die Frauen be-
schäftigen sich daun, neben anderen häuslichen Arbeiten, mit Spinnen und 
Weben. Die Heuscheuucn mit den Ställen liegen nur zum kleinen Teil im 
Torfe. Die meisten derfelben sind abseits gelegen, jenseits der Lonza, an der 
Vergeshalde, viele sogar weit ob dem Walde, bis Vji Stunden vom Dorfe 
entfernt. Des hohen Schnees wegen ist der Weg im Winter nicht nur mühfam, 
sondern bei Lawinengefahr auch gefährlich. 8 bis 10 bis 12 Hirten haben auf 
dem Berge eine genieinfame Stnbe, in welcher sie gemeinsam Abendtost haben. 
Ten Tag über gehen sie mit der Milch ins Tal, wenn es die Witterung erlaubt. 
Oft find sie aber acht Tage oben eingeschneit. Lange Zeit lacht aber da oben 
im Winter der herrlichste Sonnenschein. 
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Wenn das Heu auf dem Nerg zur Neige geht, so zieht die Karawane 
wieder ins Tal, um hier den Vorrat auszuätzen. So geht es alle zwei bis 
drei Wochen an einen andern Ort, bis zum Frühjahr. Wehe aber, wenn der 
Futtervorrat zu rasch zur Neige geht. Dann hat Meister Schmalhans Einkehr 
im Stalle. Die Folge ist, daß die Tiere nicht nur keinen Ertrag geben, sondern 
mager und elend werden, wovon sie sich erst im Sommer wieder erholen. 
Lötschen hat im Verhältnis zur Sommerung viel zu wenig Winterung, weshalb 
die Ernährung im Winter im allgemeinen zu wünschen übrig läßt. Während 
sieben Monaten des Jahres muß das Vieh im Stall ernährt werden und nur 
fünf Monate auf der Weide. Man sollte deshalb bestrebt sein, mehr Win te r -
fu t te r zu erzielen, durch bessere Düngung, durch Anlage von Kunstwiesen 
und durch sorgfältige Pflege. Da die Sommerung reichlicher ist, so sind denn 
auch die Pacht»re ise für die Alpung sehr gering. Die Pacht für ein 
Alprecht beträgt gewöhnlich nur 1 Franken. Dieser geringe Zins steht in 
keinem Verhältnis zum Kaufpreis. Auf Hocken kostet ein Alprecht 500 Franken, 
auf Kummen etwa 400 Franken. Dieses Mißverhältnis erklärt sich aus der 
Liebe zur eigenen Scholle. 



fig. 91. Hm Brunnen. 

F)aus|ncben und hölzerne Grundtitel. 

, ebe Familie in Lutschen hat ihr bestimmtes Hauszeichen, bestehend 
aus Strichen oder Punkten, die in einer gewissen Anordnung 
stehen, z. V. ein Strich und ein Punkt, oder zwei parallele Striche 
oder zwei Striche, die zusammen einen Winkel bilden u. s.f. Diese 
Zeichen werden benutzt, um das Eigentum an einem Gegenstand 
zu bezeichnen. Auf hölzernen Gegenständen wird das Zeichen ein-

fach eingeschnitten, beim Vieh wird es mit dem Nrandeisen in die Hörner ge-
brannt, in das fest zugeteilte Holz im Walde wird es mit der Axt eingehackt. 
Die Zeichen werden auch der Reihe nach auf hölzerne Scheiter eingeschnitten, 
um die Rangordnung gewisser Gemeindearbeiten festzustellen. Endlich dienen 
sie dazu, um das Eigentumsrecht an den Alpen zu dokumentieren. Für viele 
der angewendeten Zeichen hat man nach der Analogie mit gewissen Gegen-
ständen des täglichen Lebens bestimmte Namen. So z. B . findet man im 
Lötschtal nachfolgende Zeichen, welche die beigesetzten Namen tragen: 

Der Bundhaken 

Der „lätz" (verkehrte) Bundhaken + Zwei „lätze" Buudhaken 

j ^ Hennenklaue oder Hahnentritt 

\ " / Die halbe Hennenklaue 

V 
Hasensprung 

Geißfuß 



f lg . 93. BUtTehborr 

7-\ 

L 

m 
q 

x 
D 

Sessel 

Goldwage 

Wasserschragen 

Nastbogen (Tragsattel) 

Winkel 

Mistgabel oder die Fischgehre 

Schastttrli 

Spannleiter (Halter für den Milchtrichter) 

Nrcitaxt 

5Mch (gehört nieist dein Pfarrer) 

Dächli 

Zwei Flegel 

Diehle ( = Dohle) 

Das Viereck 



«r nUrltjatp aus. 

+ 

V 

X 
o 
G 

Das Kreuz (gehört meist der Gemeinde) 

Iwei Kreuze 

Halbes Kreuz 

Kreuz mit Nächli 

Kreuz mit Geißfuß 

Fünferkreuz 

Stent 

Tie Fünf (der „Füfcr", 

Zwei Schwerter 

Der Ring 

Kreuz mit Ring 

Halbmond 

Kreuz mit Halbmond 



90 

X 
Feuerschlllge 

Sllgstuhl 

Die Genieinde Wiler im Lütschtal bewahrt die Hauszeichen der Gemeinde-
genossen in einer geschnitzten hölzernen Schachtel im Gemeindehause auf (Fig. 94). 

Die Zeichen sind in 1 '/* Zentimeter 
lange Meerrohrklötzchen (herrüh-
rend von einem alten Regenschirm-
gestell) eingeschnitten (Fig. 95). 
Diese Klötzchen werden bei der Ver-
teilung der Gemeindewerkarbei-
ten :c. benutzt. Man erzählt sich, 
daß in der Gemeinde Ieizenen ob 
Gampel im X V H I . Jahrhundert 
die Genossen goldene „Tözjeni" 
besessen hatten, in welche die Haus-
zeichen eingezeichnet gewesen seien. 
Die französischen Krieger hätten 
diese aber 1798 mitgenommen, 

ür sich einen Haus-

f ig. 04. I)Otitchachtel der Gemeinde «liier 
}iir Hufbewahrung der I^ausjeichen 

Wenn ein Vater mehrere Söhne hinterläßt, die jeder 
stand gründen, so geht das Hauszeichen an den 
jüngsten Sohn. Die andern müssen ein neues Zeichen 
annehmen. Sie bedienen sich in der Regel des 
väterlichen Zeichens, mit einem Zusatz von einem 
Strich oder einem „Stups" (Punkt). 

Wenn die Hauszeichen der Reihe nach in 
Stäbe eingeschnitten werden, so stellen sie hölzerne 
N a m e n s r e g i s t e r dar. Man nennt diese Holz-
stäbe T e ß l e n oder „Schnätz". I n der Reihen-
folge, wie die Zeichen auf der Teßle stehen, hat 
die betreffende Haushaltung Anspruch auf ein ge-
misses Recht oder die Pflicht zu einer öffentlichen 
Leistung, wie die Nachtwache, die Hut der Ziegen 2c. 
Man spricht so von einer „Wasserteßle" oder einem 
„Wasserschnätz", von einer „Geißteßle" oder einem 
„Geißschnätz" (Fig. 9«), von einer Hutteßle, von einer 
Feuerteßle, von einer Schorteteßle, einer Gemeindewerkteßle u. s. f. Auf 10 Schafe 
muß einer die Schafe einen Tag hüten, auf 4 Ziegen und 2 Rinder je 1 Tag. 

flg, , 3 , Hcht lîau5j«idicn der 
Gemeinde »l i ier in na t . Gr3Be. 

LWT\?txvAi/mAH\}..%//XtHiA::i/L/v\/ fo:j: VF:.m\) 
f lg. 96. GeiBTdinät; von serden. 



f i a 97. OlitteUtüdt a u s dem Hlplcheit der 6letTcberalp vom 'Jahre 1761. a eintegeteBten. 

Wenn ein Pflichtiger seine Arbeit erfüllt bat, su übergibt er die Tesile dem Räch-
folgenden auf der Teßle, damit dieser weis?, daß die Reihe an ihm ist. Die Feuer-
teßle (Rachtuuichüeßle) lion Kiupel hat auf zwei Seiten im ganzen Z2 Zeichen. 

Vor den geschriebenen Listen bat die Tesile den Vorzug 
der größeren Handlichkeit und daß fie die „MNsch" (Mäuse) 
nicht zerfressen können. 

Wenn man im Wald ein Stück Holz, das eiuem gehört, 
mit dem Hauszeichen versieht, fo nennt man dies „ Teßle» " 
— man hat das Holz „gezeichnet", man hat es „geteßelt". 
Von daher mag die Redensart kommen: „Ich habe ihn 
geteßlet", d. h. ihm eine Ohrfeige gegeben. 

Ganz besondere Holzinstrumente benutzt man, um das 
E i g e n t u m s r e c h t an den A l p e n zu dokumentieren. Nie 
Alpen sind nämlich mit geringer Ausnahme alles Genossen-
schaftsalpen mit Tcilrechten. Tiefe Teilrechte sind verkauf-
lich. Früher hatte man als Grundprotokoll für jede Alp ein 
Alpsche i t . Es find das bis 2 Meter lange, dicke, im Quer-
fchnitt dreifeitige Hölzer, deren drei Knuten abgeflacht find. 
An diefen abgeflachten Kanten find 1'/« bis 2 '/2 Zentimeter 
breite Fugen, in welche wie ein Keil ein ganz genau der 
Oeffnung entsprechendes Hölzchen, die „Einlegeteßel", hinein-
paßt. Diese Teßlen zeigen durch Einschnitte die Zahl der 
Kuhrechte a», die genau korrespondierend auch auf dem 
Scheite eingeschnitten sind. An der Innenseite der Teßel 
und an der entfprechenden Stelle am Scheit ist in der Regel 
ein Hauszeichen eingeschnitten oder eine Nummer augebracht. 
Die Einlegeteßlen bleiben im Vesitz des betreffenden Alp-
berechtigten, wahrend das Scheit von dem Alpmeister auf-
bewahrt wird. Wer sich dura) eine Teßel, die in eine Fuge 
paßt, ausweist, hat das Alprecht. Fig. 97 stellt ein Stiiei 
des Alpfche i tes der G l e t s c h e r a l p vom Jahre 1762 d,r ei^t^ipVni 

der Hlp Guggenen, 
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von der 

f ig. «o. HlpteBlen von der OletTdieralp (KrapfenteBUn). 

dar. Das ganze Scheit ist ein schweres, 120 Zentimeter langes, 11 Zenti-
meter dickes, im Querschnitt dreieckiges Stück Ahornholz. Tas Alpscheit 

Alp Resti uun 1790 ist 1,30 Meter lang, jenes von Gug-
genen 1,94 Meter (Fig. 98). 
Solche Grundprotokolle sind 
zwar sehr „schlagfertig", aber 
es war schwer, auf denselben 
Eigentumsändernngen anzu-
bringen. I n den fünfziger 
Jahren des vorigen Jahr-
Hunderts find sie deshalb 
durch einzelne kleine Tesilen 
ersetzt worden, die noch jetzt 
im Gebrauch siud. Fig. 99 
zeigt den ganzen Bund der 
Alpteßlen der Gletschcralp. 
Eine einzelne Teßle besteht 
aus einem etwa 10 Zcnti-
meter langen viereckigen 
Hölzchen, das in zwei Teile 

zerschnitten ist. Der größere Teil (Fig. 100) heißt „Krapfenteßle", „Anhänge-
teßle" oder „Schlafteßle", der kleinere 
Teil (Fig. 101) „Gegenteßle", „Ein-
legeteßle", „Beiteßle" oder „kleine 
Teßle". Die Krapfentcßlen werden, 
an eine Schnur oder einen schmalen 
Lederstreifcn gezogen, vom Alpvogt 
aufbewahrt, während die Beiteßlen 
von dem Besitzer des betreffenden 
Alprechtes in Empfang genommen und 
wie Werttitel verwahrt werden, nne 
der Rentier seine Aktien, Obligationen 
und Kapitalbriefe. 

Jeder Teilhaber hat mindestens 
eine Teßle. Auf der Krapfenteßle ist die Nummer und ineist auch das Haus-

zeichen eingc-
— schnitten. Die 

gleichen Zei-
chen befinden 
sich auch auf 

der Beiteßle und diese paßt ganz genau in den Ausschnitt der ersteren (Fig. 102). 
Durch korrespondierende Einschnitte ans beide» Teßlen werden die Anzahl Alprechte 

f>l>, 100. Dr«! KrapferiteBlen. 

f lg. loi. Drei 6inlegeteBlen. 
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bezeichnet. Eine ganze Kerbe (|) bedeutet 1 Alprecht, eine halbe (i) = 'A Alp
recht, ein nur geritzter Strich (|) = 1 Fuß ( = V* Stoß), ein halber Ritz 
( : ) = 1 Klaue ('/s Stoß). Viele Bauern haben oft mehrere solche Teßlen, 
oft non verschiedenen Alpen. Es gibt im Lötschtal Bauern, die an allen 
11 Geteilschaftsalpen des Tales Alprecht haben; aber sie treiben ihr Vieh nur 
auf eine einzige Alp, die übrigen Alprechte betrachten sie als Kapitalanlage, 
verpachten dieselben oder tauschen sie aus. 

Die nebenstehende Uebersicht ist ein Stück der Besitzstandslontrslle der 
Gletscheralp im Jahre 1897: 

B« î i t | î t and der Nlpreckte cler Glet lckeralp 

nach den Alpteßlen 1897. 

(%ie Kontrolle zählt im ganzen 74 horizontale Reihen.) 

Nr. 
der Teßle 

23 
66 

29 
69 
19 

120 

32 

65 
49 

57 
81 

5 
13 
72 
41 

30 

70 
39 

95 

Haus
zeichen 

K 
K 
s 
rn 
x 
L 
L 
XI 
V 
+• 
$ 

H 
y. 

* 
A 
h 
h 

M 

P 

Alp rech te 

' = V« 
l l ' = 7« 
' = V. 

IUI -S ' / * 
l = i 

l'Il - 8 * 

' = V« 
l'Il = 2 
H' = 17B 

• | - «A 
1= 'A 

"11111111 = 9 
i = 'A 

l = i 
IUI = S'A 

111111 = 6 
'11111 = 47* 
111111 = 57* 

1= 'A 
u. s- f. 
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Kalbermatten, Jos., Blatten 
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Ebener, Maria, Blatten 
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S W 

Die meisten Bauern haben zur Aufbewahrung dieser „Titel" eigene, schön 
geschnitzte Schachteln (Fig. 103), deren Inhalt mit gleicher Sorgfalt gehütet wird, 

wie der Kapitalist 
seine Werttitel 
hütet. 

Etwa acht 
Tage vor der Alp-
Auffahrt ist die 
A b r e ch n u n g. 
Jeder Eigentü-

f l g . 101. e«n,ew« HlpteBU von der eietftneralp. M er h a t d l lNN 
Oden: Schmalseite mit der Nummer und den rjausjcicben. anten : Brettseite mit den fciNCN 53crCI c i t t -

H'prccbten (43/0> » KraplenteBle, a GtnlegeteBle. 

zulegen", er muß 
durch beigebrachte Veiteßlen sein Recht belegen, d. h. nachweisen, daß er berechtigt 
ist, so viel Vieh aus die Alp'zu treiben, als er beabsichtigt. Wenn einer zu wenig 

Alp hat, so muß er solche lehnen. Die Kontrolle besorgt der Alp-
vogt. Zu diesem Behufe zieht er durch das Loch jeder Hauptteßle 
einen Faden und verknüpft die beiden Enden (Fig. 104). Jeder 
Alpgenoffe muß die beigebrachten Beiteßlen (Fig. 101) vor verfam-
weiter Alpgemeinde beim Alpoogt in die zugehörigen Hauptteßlen 

etwa 15» 
ist. Der 

f l g , 103. Gelchnitjt« CcBlentcnacritel. 

einlegen. Dann wird der Faden weggefchnitten, als Zeichen, daß 
diese Teßle verrechnet ist. Wenn das Alprecht nicht benutzt wird, 
was auch vorkommt, fo bleibt der Faden an der Teßle. Wenn 
Haupt- und Beiteßle in der Angabe der Alprechte stimmen, so 
werden dem Genossen auf der K r a u t teßle (Fig. 105) so viel Rechte 
gut geschnitten. Jeder Genosse hat nämlich eine mit seinem Haus-
zeichen versehene leere Teßle mitzubringen. Es ist dies ein einfaches, 

-20 Zentimeter langes Tannenhölzchen, das an einem Ende durchlocht 
Alpvogt fchneidet jedem Genossen so viel Rechte in die Krautteßle 
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ein, als er durch Beiteßlen belegt hat, zieht hernach alle diese Teßlen, welche 
„Krautteßlen" heißen, an eine Schnur und bewahrt sie bis zum Alpauftrieb auf. 
Am Tage des Alpauftriebes hat jeder 
Genosse das aufzutreibende Vieh vor-
zuführen und der Alvvogt hat zu ton-
trollieren, ob dies mit der Krautteßle 
stimmt oder nicht. Bei allfälliger 
Mehrauffuhr muß abgetrieben werden. 

Die Alprechnung findet auf dem 
Hauptpllltzedes 
Dorfes statt. 
Der Alpoogt 
nimmt mit dem 
mächtigen Vun° 
de (Fig. 99) der 
Teßlen auf einem 
Genossen, um die 

fig. 105. Drei HraatteBlen. 

Holzblocke 
Beiteßlen 

Platz und der Reihe nach kommen nun die 
einzulegen und kontrollieren zu lassen — eine 

lebendige und wichtige Arbeit. Am Abend nach der Alprechnung sindet im 
Gemeindehaus ein gemeinsamer Trunk statt. 

Bei den Alpscheitern war die Kontrolle ähnlich. Der Alpoogt füllte die 
Fugen vor der Alprechnung mit Wachs aus. Durch die beigebrachten Bei-
teßlen, die in die betreffenden Fugen paßten, wurde das Wachs hinausgeschoben, 
so daß man wußte, daß diese verrechnet sind. 



f i g . 106. HltersTtuîeti. 

Von der Tliege bis |ur Bahre. 

er Lötscher verheiratet sich im allgemeinen spät, die Männer im 
Alter von 30—40, die Frauen von 23—35 Jahren. Witwen 
nnd Witwer schreiten selten zum zweitenmal zur Heirat. Die 
Ehen sind meist tinderreiä,. Familien mit 10—12 sondern sind 
nicht selten, eine hat sogar deren 17. Nach der Legende bringt 
„der Waldbrnder" die Kinder. <3r hole sie, sagt man den Kleineu 

in Kippet, in der hohlen Lärche im Riedholz (Fig. 197). 
Die Taufe findet gleich am Tage der Geburt statt. !)toch dieser Hand

lung bezahlt der Pate der Patin ein Glas Wein und diese schenkt ihm ein 
Taschentuch. Das Taufessen („Mitschnnmahl") sindet am ersten Sonntag 
nach der Taufe statt. Jeder der beiden Paten bringt zu diesem Anlasse ein 
? bis 8 Pfund schweres, klichenartiges Brot (Fig. 108), das nicht weniger als 
3 Frauken kosten darf — die „Mitschun" oder das „Guatterbrot". Durch 
Zusatz von reichlich Saffran ist dasselbe goldgelb gefärbt und schaut aus, als 
ob es der reinste „Ankenweggen" wäre. Außerdem geben Pate und Patin ein 
Geschenk, bestehend aus je 3 Windeln und einem Kleidchen. I n dem sich 
hieran schließenden Taufmahl werden die Paten entsprechend bewirtet. 

Als Taufirnmcn am veroreitetften sind die Namen der Schutzpatrone der 
Kirchen und Kapellen: Johann, Josef, Martin, Maria, Anna, Barbara, dann 
Christian, Peter, Paul, Franz, Alex, Ignaz, Oswald, Jakob, Felix, Iofef-Maric, 
Bafilius, Vitus, Alexander, Fidclis, Cyrill, Theophil, Bonifaz, Albert, Bonaventura, 
Chryfoftomus, Anacletus, Fridolin, Anton, Margaret«, Katherina, Viktoria, Julian«, 
Theresia, Iosefa, Aloisia, Agnes, Cäcilia, Monika, Angelina, Angelica, Stefanie, 
Clemcntina, Ursula, Euphemia, Frauziska, Äugustina, Susanna, Cleopha, Delphine, 
Wilhetmine, Mathilde, Magdalena, Antonia, Gcuoueva, Eudocia. 
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Vierzehn Tage nach der Geburt findet in der Kirche das „Uissegnen" 
statt. Die Wöchnerin verläßt das Haus dann zum erstenmal und kommt mit 
dem Kinde zum Segnen zur Kirche. 

Die Säuglinge werden noch allgemein von der Mutter gestillt. I n 
kleinen niedrigen Wiegen werden sie des Nachts auf den Kasten vor das Bett 
gestellt. So kann die Mutter dem Sprößling jederzeit die nötige Pflege an-
gedeihen lassen. 

Sobald das Kind zu reden beginnt, lehrt es die Mutter das Kreuzzeichen 
machen, das Vaterunser und Ave Maria beten, wozu dann allmählich das 
Glaubensbekenntnis, die Tischgebete, das 
Morgen- und Abendgebet, der Rosenkranz 
und der englische Gruß kommen. 

Schon frühzeitig werden die Kinder 
zur Arbeit angehalten. Man sieht kaum drei 
Fuß hohe Knirpse, die in Körben und auf 
Traggabeln ordentlich schwere Lasten mit 
fortschleppen. Ihre eigentliche Hochschule 
machen sie im Sommer auf der Alp durch, 
wo sie in der herrlichen Alpenluft bei der 
gesunden Milchkost an Leib und Seele er-
starken. Kein Wunder, daß die Erfolge 
in der Schule überraschende sind, trotzdem 
man nur Halbjahrsschulen hat. Es ist tüch-
tigen Schulmännern schon öfters aufgefallen, 
daß die Leistungen der Schüler in den 
Bergen mit nur Winterschule mindestens 
ebenso gute sind, wie in den Städten, wo 
die Kinder Sommer und Winter auf der 
Schulbank sitzen. Man schreibt dies dem 
Umstände zu, daß die Kinder im Gebirge das 
im Winter in der Schule Gelernte im Sommer in der freien Natur verarbeiten 
können, was bei den Ganzjahrsschulen nicht oder nicht in dem Maße möglich 
ist. Tatsache ist, daß, wenn in den Alpendürfern die Unterrichtsverhältnisse 
ebenso günstige waren, wie in den Städten, die Schüler der Berge jene der 
Städte weit übertreffen würden. 

Mit dem 16. Altersjahre verlassen die Kinder die Schule; dann beginnt 
für sie die Zeit der strengeren Arbeit, aber auch die Zeit des Lenzes. Das 
Rauchen ist den Jünglingen bis zum 20. Altersjahre verboten. Die Knaben 
heißen nun „Gselleni" und ein der Schule entwachsenes Mädchen wird 
„Steibba" oder „S6)goizza" oder „Schgiena" genannt. I n diesen Jahren er-
wacht in den Jünglingen und Mädchen mehr und mehr das Gefühl für die 
Liebesbezeugung, das sich äußerlich in dem „Sprachen" kundgibt. 

7 

fig, 107. Ijoblc Card!« im Riedbolj. 
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Das Sprachen. 

Das Sprachen findet besonders statt bei den Jungfrauen, wenn sie auf 
der Alp sind. I m elterlichen Haufe ist dies wegen der strengen Aufsicht nicht 
gut möglich. Wenn aber das Mädchen auf der Alp ist, so ist sie in ihrer 
Hütte meist allein. Hier erhält sie gegen Ende des Sommers oder Anfang 
Herbst, wenn die harten Arbeiten unten im Tale vorbei sind, von den „Gsellen" 
nächtlichen Besuch. 

Einzeln oder zu mehreren kommen sie an das Hüttenfenster, klopfen an und 
erzählen der Holden von Liebe und Treue, von Lenzeslust und ewigem Glück. 
Man nennt das in Goms „Iredeu", im Kanton Bern „Iensterlen", in Lötfchen 
„Sprachen" („fchi gahnd ga sprach««"). Wenn unter den Sprachern der Auser-

wählte ihres Herzens ist, fo läßt sich die Angebetete erweichen, 
kleidet sich an, läßt die Störenfriede in das Haus und bewirtet 
sie mit Milch, 3iidlen, Butter und Käse. So wird das irdische 
Glück genossen, bis der grauende Morgen die Besucher zur 
Heimkehr drängt. Aber nicht immer läuft das Sprachen in 
folcher Minne ab. Wenn sich eine Jungfer etwas hat zu 
schulden kommen lassen, so verkleiden sich die Burschen und 
halten der Schönen mit verstellter Stimme ihre Fehler vor. 
So wird erzählt, daß einem Mädchen, welches „das Veh ins 
gauz Chruid" getrieben, einen jungen Stier so mißhandelt, 
daß er fast zugrunde ging und einen Bock auf malitiöse Art 
kastriert habe, daß dieser beinabe verendet wäre, eine solche 

nächtliche Strafpredigt gehalten worden fei. Tiefe Torf» 
justiz habe, so berichtet man, ihre guten Früchte getragen. 

Wenn sich die Herzen der Auserwählten gefunden 
haben, fo befucht der Bräutigam feine Braut bei 
Nacht wohl auch allein. Fast jede Jungfer hat ihren 
„Schatz", oft 10—20 Jahre lang, bevor sie sich heiraten, 
ohne daß je Folgen daraus entstehen. Sogenannte 
Mußheiraten kommen selten vor. Herr Kaplan 

Brantschen konstatierte, daß in den 29 Jahren, während welchen er im 
Tale ist, nur 3—4 uneheliche Geburten vorgekommen sind, und dies nur 
bei Mädchen, welche nach auswärts gingen und sich unterwegs betören ließen. 
Freilich befürchtet der Geistliche, daß es mit dem Bau der Lötfchbergbahn anders 
werde, da die Lötscherinnen die Liebesversicherungen eines Don Juan gleich 
für bare Münze annehmen. 

Das Zittelabendcn. 

Die weitere Stufe der Liebesanlässe ist das „Zittlab'nden". I m Sommer 
auf der Alp oder im Winter im Dorf kommen 2—3 Liebespärchen „zum 
Zittelabend" zusammen. Die Burschen bringen „eine Butälle" Wein oder 
süßen Liqueur mit, dann wird ein Tänzchen geschwungen und gegessen und 

fig, 108. 
63tti mit 0vatt«rbrot. 
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getrunken. I n boshafter Weise werden diese Unterhaltungen von neidischen 
Sprachern wohl auch gestört, indem sie heimlich in die Küche dringen und die 
von den Mädchen bereiteten leckeren Bissen wegstipitzen oder vor den Fenstern 
allerlei Neckereien erzählen. Wehe, wenn sich die drinnen reizen lassen und es 
zu einem Hosenlupf kommt! 

Naß bei solchen nächtlichen Wanderungen auf die Alp allerlei Episoden 
vorkommen, ist begreiflich. 

Eines Abends gingen zwei junge Lötscher zum Sprachen nach der Fafleralp. 
Ein junger schwarzer Stier hatte sich an diesem Abend der Aufsicht des Hirten 
entzogen -und legte sich auf den Weg, ivo die beiden nächtlichen Wanderer vorbei-
kamen. Da es stockfinster war, stieß der Vormann auf den Stier und zwar gerade 
so, daß er rittlings auf diesen zu sitzen kam. I n diesem Momente erhob sich der 
Vierbeiner und rannte mit dem Reiter davon. Der Hintermann glaubte, es gehe 

nicht niit rechten Dingen zu und meinte, der Schwarze fei der leibhaftige Satan. 
Erschrocken rief er aus: „Ieffcs, Maria, ifch das so en schlachte Mensch, daß nin 
grad der Tifel nimmt?" 

Besonders unheimlich sind solche nächtliche Wanderungen in den Quatember-
tagen im Herbst, denn um diese Zeit sinden die Totenprozessioncn statt, der 
sogenannte G r a t z u g . 

Auf der „Uisdru Fuhr»:" bei der Hockeualp standen früher Alphütten. Man 
sieht heute noch die Hofstätten. Dort waren im Sommer auch zwei ledige Schwestern. 
Diese hatten einmal zwei Burschen von Ferdcn zum Abendsitz eingeladen. Es war 
gerade in den berüchtigten Quatembcrtagcn. Am Abend, als sie die Burschen 
erwarteten, traten beide Schwestern vor die Hütte und jauchzten. Eine Antwort 
ertönte. Es dünkte sie, sie käme vom Martisbühl. Da jauchzten die Schwestern 
ein zweites Ma l . Aber diesmal kam die Antwort schon aus deu Fuhrenkehren. 
Das siel den Schwestern auf; sie dachten, das könne nicht mit rechten Dingen zu-
gehen und eilten fo schnell als möglich in die Hütte zurück. Die erste entging noch 
ungeschoren, der zweiten aber wurde unter der Türe ein Schuh samt der Ferse weg-
gerissen. Von da an haben sie an den Quatembcrtagcn keine Einladung mehr gemacht. 

1* 
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„s'Hbfodern" (Brautwerbung). 
Wenn ein genügendes Auskommen vorhanden und die Verhältnisse es 

gestatten, so schreitet der Bräutigam zur Heirat. Dieser ging ehedem „s'Abfodern" 
oder „Hofrechten" voraus. Der Bräutigam kam mit zwei Zeugen in das 
Elternhaus der Braut und verlangte die Tochter zur Frau. Die Braut stellte 
das Beste auf, was Küche und Keller bietet, während der Bräutigam den 
Wein offerierte. Wurde dieser Abfoderungsakt von der Iungmannschaft ent-
deckt, so wurde das Ereignis durch Schüsse bekannt gemacht. 

Zur Hochzeit wird von den Jünglingen des Dorfes ebenfalls geschossen, 
wofür diese von den Hochzeitsleuten mit Wein bewirtet werden. Auch wenn 

die Braut aus einem anderen Dorfe war, 
mußte der Iungmannschaft früher ein Trunk 
verabfolgt werden. Jährlich gibt es durchschnitt-
lich fünf Heiraten, in den letzten 29 Jahren 
waren es 144. 

vie I)ockzeit. 
Die Hochzeit findet etwa 8—14 Tage 

nach der „Abfoderung" statt. Früher wurde 
die Hochzeitsfeier gauz großartig begangen. Das 
ganze Tal wurde eingeladen. Selbstverständlich 
wurden auch dementsprechend« Mengen Fleisch, 
Käse, Brot, Süßigkeiten und Wein konsumiert. 
Die Braut trug auf dem Kopf ein „Kränzli" 
und darüber das „Büschli", roten Rock, fein 
brodierten Miederlatz (Vorplatz). Ein feidenes 

flg, »o. Hite cöiTditr i5o*ieitstradit. Vorschoß, drei Nägeln durften nicht fehlen. Die 
Tracht des Bräutigams war enge, weche Knie-

Hofe, weißer, in Seide gestickter Festrock, Dreispitzhut, weiße Strümpfe und 
Schnallenschuhe (Fig. 110). 

Früher iuar die Brautwerbung mit größeren Zeremonien verbunden und die 
Hochzeit wurde durch ein großes Fest gefeiert. Ein alter Lutscher erzählt diesen 
Brauch wie folgt: 

„Wenn zwei enaudri heind gärn g'habet und d'Eltrun nix heind entgegnd 
g'habet, so hed d'r Buäb d'Eltruu von d'r Schgoitzun g'fregt, wold er terfä z'Ihrun 
Techter gan. Wenn nu d'Eltruu heind ja g'seid, so sindsch ungschiniert zäm gang 
in eiwäders Huis, aber nu wie d'Gltrun sind da g'sin, suscht is' im Buäb vrbotis 
g'sin. Wensch nu heind welln heiratn», so ischt am Vorabnd d'r Bruitigam in d'r 
Bruit Huis chou bit (mit) zwei guäte Frind und heind von Eltren die Bruit 
gfodrut. Einä van de Frindn hed ä Red ghabet, in dera gsin ischt, was d'r 
Bruitagam fr Tugend« hei, und daß d'Gltrun ihrun Meitfchin mit scho chennä z'r 
Froiw gäu. De heind d'Gltrun gidaichud (gedankt) und heind d's Meitfchin n»u 
in d'Haud gän und de het er scha chenn munzinun (küssen); n« dein heind nän 
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b'Sltru z'Abcd gmi und find luschtigi g'fin. T>äm hed mu, d's „Abfvdrun" g'feid. 
2Iiii llndrin Tag u'r d'r Maß sind sägsch bis acht Frind vom Man z'r Bruit gang 
und hcind u'r d'r Pfäischtrin (Fenstern) g'sung: 

„Bruit uisa, Bruit uisa," 
„UZ d's Batrsch tzuis uisa!" 

Und de hei mu nän inarini Win gä, und na dem si di Bruit uisa chon und 
die Frind hei scha in d'Mitti gno und bis z'r Chilchun gficrt, Nischen Männri had 
mu Bruitficrcr (Brautführer) g'seid. V'r d'r Chilchun häd d'r Bruitigam 'gwartet 
und da hcindsch änandrcn grad chcn gunt'n Tag sägä. Aber dm Bruitigam sis 
nid crloibt g'si», d'Hand van d'r Bruit z'ergrifn wold (oder) zbriern (berühren), 
wie gärn cr's uich githan hetti, und d'r Bruit hei nius übt uifgnon, wensch de 
Brnitigam gar z'uil und z'lang hei angschn; so heis z'där Zit d'r Bruich ruelln. 

fig, 10, Veteranen in «lik-r. 

(so habe es die damalige Sitte gefordert). Na d'r Maß hei mu im Gmeihuis d's 
Hochzit g'habät, ein das mu fascht di gauzu Gmciud hei iugladn. Na dm Esse hei 
d'r Bruitigam bit der Bruit älcinig d'il Vortllnz gmacht und dîna hei mu g'tanzut 
und gitrnichn bis lang in d'Nacht. Trna hei di Bruit bit ihra Eltrun dri Tag 
mießn heim gan und crscht äin viertn Tag heisch chcn die guldinun Nacht han," 

Heute findet gleich nach der Ziviltrauung die Trauung in der Kirche statt. 
Dann begibt man sich zum Festmahl in die Gcincindcstube, an dem oft 30—40 
Personen teilnehmen. Durch Toaste und Hochzeitssprüche wird dem Feste die 
feierliche Würze gegeben. I n alten Zeiten wurde aus Zinngeschirr gegessen 
und aus Gold- und Silberbechern getrunken. 

Nach der Heirat beginnt der Ernst des Lebens, aber zugleich auch der 
rechte Genuß. Das Leben ist hart, aber dennoch sind die Leute glücklich, 
gesund und werden älter als in den Städten. Es ist dies dem Umstände zu
zuschreiben, das; der Städter öfter in die Lage kommt, Extravaganzen zu begehen. 
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welche für Körper und Geist gleich schädlich sind. Das Leben des Lötschers 
geht dagegen jahraus jahrein einen gleichmäßigen ruhigen Gang. Wenn er im 
Jahr etwa drei- bis viermal im Gemeindehaus aus einem allzu großen Kelche 
trinkt, so ist dies viel weniger schädlich, als wenn man täglich das normale 
Maß auch nur um eine Kleinigkeit überschreitet. Männer und Frauen von 
80—90 Jahren sind in Lötschen nicht selten. Tie Muhme von Melchior 
Mur mann erreichte 100 Jahre weniger 10 Tage und eine andere 95 Jahre. 

Abgesehen von den Krankheiten, welche das Alter mit sich bringt, ist 
die häusigste Krankheit „der Stich", eine heftige Lungenentzündung, an der viele 
Leute sterben. Ab und zu tritt auch der Typhus auf, der sehr häusig im 
Zusammenhang steht mit dem Genuß von verdorbenem Fleisch und den vielfach 

mißlichen Abortverhältnissen. Hier ist Remedur dringend notig. 
„Im Dezember 1833 herrschte in Lötschen eine ansteckende ge-
fährliche Krankheit. Oefters trug es sich^zu", berichtet Franz 
Hildebr. Steffen, „daß die Verstorbenen in 3—6 Tagen 
nicht konnten begraben werden, wegen den ungeheueren Schnee-
Massen und der Lauen Gefahr". 1898 starben in Wiler viele 
Personen am Typhus und die Seuche herrschte in Kippe! 
drei Jahre lang. Lötschen hat keinen Arzt. I n schwierigen 
Fällen wird derjenige in Raron oder jener in Visp geholt. 
Da die Entfernung sehr groß ist, so kommt er leider oft zu 
spät. Em intelligenter Bauersman in Wiler (Fig. 112) übt 
dagegen als „Dokter" für Bein- und Armbrüche feine Kunst 
mit gutem Erfolge aus. Auch der Herr Kapla» hat in feiner 
langen Praxis in den Bergen in der Heilkunst manche Er-
fahrung gesammelt und wird deshalb öfters von den Leuten 
konsultiert. Er läßt es aber nicht mit bloßen Ratschlägen 
bewenden, sondern verabfolgt den Heilungsuchenden auch unent-
geltlich die notwendigen Heilmittel. Zu diesem Zwecke hat er 

„im Saal" eine umfangreiche Hausapotheke angelegt, in welcher man die 
berühmtesten Mittel alle findet, vom Glaubersalz bis zur Kamille. 

Es war ein düsterer Regentag, als mich der Herr mit in sein Laboratorium 
nahm und in die Geheimnisse seiner Heilkunst einweihte. Taß seine „Mittel" vor-
trefflich sind, kaun ich bezeugen. Er probierte es bei mir mit einem syrupdicken 
Heidclbcertce, den mir die Marie braute. Derselbe wirkte Wunder! Doch wir wollen 
einmal in der Apotheke Umschau halten, zu Nutz und Frommen aller derer, die in 
der Kaplanei Einkehr halten: 

Tee uou dem gespornten Alpenveilchen (Viola calcarata) ist eine vor
treffliche Medizin gegen Keuchhusten und Hnlsverschleimung. Waldmeister ist 
zu empfehlen gegen Gelbsucht, Gries und Steinleiden. Gleich gute Wirkung hat 
der Tee von Zweigen der „Mehlbeerstude" (Bärentraube, Arctosytaphylos uva ursi), 
von Katzenschwanz uud von Tchneckenschalendeckelu. Die gedörrten Blüten 
der Schlüsselblume, in heißem Wasser gekocht und als Tee genossen, sind gut 

> 
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gegen Gicht, Kopfschmerzen und Schwindel. Ehrenpreis ist empfehlenswert gegen 
Lungenkatarrh, Brustverfchleimung, Heiserkeit und Blutspuckm. I s l ä n d i s c h 
M o o s luird gegen Schwindsucht gebraucht. Himbeere ist für Gesunde und 
Kranke ein Labsal. A r n i k a ist heilsam bei Schlaganfällen, Quetschungen und 
Verstauchungen. Wurmfarn wird verwendet zur Vertreibung der Bandwürmer. 
Die Blüten der „Alpenkarmille" (Leucanthemum alpLnum) werden gesammelt 
für Tee gegeil Erkältungen. „R e t t e r i ch s a f t" (Saft von Meerettig) ist gut 
gegen Harnbeschwerden. „Salbincblätter", Honig und Essig sind zu empfehlen 
zum Gurgeln gegen Halsweh. Ebenso Wachholderbeermues, mit Honig gesotten. 
Gegen Sonnenbrand ist Geismilchschaum ein vorzügliches Mittel. „Gärust" 
(Irnperatoria ostruthium) gegen Verrenkungen. Gegen üblen Geruch im Zimmer 
verbrennt man auf einer Schale Glut Zucker und A n i s. Zum Parfümieren 
des Branntweines benützt man „Wißn Abreln" oder „Reiffena" (Edelraute, Arternisia 
rnutellina). 

Diese Auslese aus dem reichen Schatze möge genügen. 
Trotz alledem und alledem ist auch in Latschen kein Kraut gegen den 

Tod gewachsen. Aber ebenso feierlich wie das Fest der Geburt begangen wird, 
wird der Tote begraben. 

v a s Begräbnis. 

Es ist Uebung, daß zwei gute Bekannte bei der Leiche des Verstorbenen 
Wache halten, den Verstorbenen ankleiden und aufbahren. Als Lohn erhalten 
sie eine der schönsten Kleidungen des Dahingeschiedenen, das „Gottschgwand". 
Wenn nur geringeres Gewand gegeben wird, so 
muß der Tote später mit zerlumpten Kleidern die 
Totenprozession (Gratzug) mitmachen. I n der Tat 
sollen schon von gewissen Leuten solche zerlumpte 
Tote gesehen worden sein, die man ganz deutlich 
erkannt habe. An der Beerdigung nimmt nebst den fia. »,. s*ürr«i und o°n. 
Verwandten wenigstens aus jeder Familie eine 
Person teil, stach dem „Vigrebt" erhalten die nächsten Verwandten Milch 
oder Wein mit Käs und Vrot. Früher wurde nur Milch verabreicht, aber die 
ganze Gemeinde von 250—300 Personen nahm an dem Mahl teil. Im Ge-
meindehaus wurde iu großen Kesseln Milch gesotten und von den Milchträgern 
in 10—15 Maß haltenden hölzernen Schüsseln auf den Tisch gestellt. I n die 
Milch wurde Weißbrot eingebrockt und mit hölzernen Löffeln aus der Schüssel 
gegessen. Auf 8—10 Personen kam eine Schüssel. I n Kippet sind noch jetzt 
eine Anzahl dieser Eßgeräte (Fig. 113) im Gemeindehaus vorhanden. Wenn 
die Milch zur steige ging, so kamen die „Milchtregel" und füllten mit großen 
hölzernen Lösseln („Gonen") nach. Nach dem Essen gingen die nächsten Ver-
wandten von Tisch zu Tisch und dankten: 

„Iär giiätu Frind und Nachpuirn, wenn ä äwas vorgleit ischt, so ässät und triched 
und achtät nit, daß's gring ist!'' 

Hierauf antworteten alle Gäste einstimmig : 
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fia. 114. Hm Grabe. 

„Sßergästeä Gott z'tuisig maln und mit aHrn was ä liab ischt, bignadnin Gott und 
gab mu Gott d'ewiau Ruäw und z'ewig Liächt erleichtänin!" 

Dann wurde die übriggebliebene Milch abgetragen und dafür kalte gebracht. 
Wenn dann jung und alt genug gegessen hatte, so wurde das gemeinschaftliche Tank-

gebet verrichtet und für den Verstorbenen fünf 
Vaterunser gebetet. — 

Die Gräber werden durch hölzerne Kreuze 
geschmückt. Diese werden für verheiratete Per-

sonen schwarz, für unverheiratete blau 
angestrichen. Auf den Querbalken 

Î * N « ^ ! g ' - . ' ^ ä r hk. werden die Anfangsbuchstaben des 

' » A / I H ^ Namens des Verstorbenen und die 
~~ ' v': ' Jahreszahl seines Todes eingeschnitten. 

Steinerne Grabmonumeute gibt es keine, 
dagegen läßt man für hervorragende 
Männer eiserne Grabkreuze schmieden, 
von denen einige Prachtstücke im Vor-
Hofe der Kirche aufbewahrt werden. 

Gewohnlich wird aus das Grab ein Blumenkranz gelegt. Wer mehr tun will, 
der hängt noch einen Metallkranz an. Unter einem solchen Kreuze neben der 
Seitentüre der Kirche in Kippe! ruht auch mein lieber Freund, S t e f a n 
Ried er von Wiler, einer der Wägsten und Besten des Tales, der aber 
schon in jungen Jahren vom Leben Abschied nehmen mußte. Ueber den 
Sommer entwickelt sich hier im Kirchhof ein Blumenflor von Ringelblumen, 
daß die ganze Fläche ausfchaut wie 
mit einen! gelben Teppich bedeckt. 
Kein Lötschcr und keine Lötscherin 
geht nach der Messe heim, ohne 
vorher noch am Grabe ihrer lieben 
Verstorbenen ein Gebet zu verrichten , 
(Fig. 114). Wenn die Frauen und 
Mädchen aus der Kirche kommen, 
so schöpfen sie mit der hohlen Hand 
aus dem Weihbecken am Eingangs-
tor Weihwasser und tragen es auf 
die Gräber der Angehörigen. Arn; 
geschätztesten ist das Taufwasser, das in großer Menge am Karsamstag und 
am Sonnabend vor Pfingsten geweiht wird. Die Leute kommen dann mit 
großen Gefäßen in die Kirche und nehmen davon mit nach Hause. 

I n der hinter der Kirche in Kippe! gelegenen Beinhauskapelle (Fig. 115), 
in welcher früher die im Friedhof ausgegrabenen Schädel aufbewahrt wurden, 
wird sehr viel für die Verstorbenen gebetet. Auch versprechen die Gläubigen 

flg, , ,3, Beltibaushapelle in Kippet. 
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bei allen möglichen Anliegen, ein Gebet im Neinhaus zu verrichten, so 
z. B. wenn sie etwas verloren haben, wenn jemand trank wird. Statt des 
Gebetes wird wohl auch gelobt, im Neinhaus ein Licht anzuzünden. Im?> 
Frühling und Herbst wird daselbst Wolle geopfert, die dann zugunsten der 
stapelte versteigert wird. Es soll nicht selten vorkommen, daß des Nachts zu 
derselben barfuß gewallfahrtet wird. Bei Nacht ist es zwar in dieser Kapelle 
nicht immer gehener, wie verschiedene Ueberlieferungen beweisen. 

Der spuck in der Beinbauskapelle. 

I n Hocken hatten einmal junge Leute einen geheimen Tanz. T>a wurde auch 
vom „Fürchteu" geredet. Eiuer sprach: „Wer dürfte jetzt aus dem Veinhaus einen 
Totenschädel holen?" Gin übermütiger Bursche erklärte fich sofort bereit dazu. Er 
machte sich auf, kam bis zum Bciuhaus und nahm dcu ersten besten Totenschädel zur 
Hand und eilte damit fort, der Alp zu. Wie er ins Riedholz kam, wurde der 
Schädel in feiner Hand immer schwerer und schwerer. Ein Gruseln überlief den 
frechen Burschen. Da fing der Schädel zu reden an und fprach: „Wenn du heute 
nicht den Schädel deines Vaters hättest, so würdest du erfahre», was du getan 
haft." Ter Bursche giug aber jenen Abend nicht mehr in die Alpe, sondern kehrte 
um, trug dcu Schädel ins Veinhaus zurück und begab sich heim. 

M 
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fig. 116. Sdinürttuadla. 

Geld und Spis und 6wand. 

eine Straße, kein Postwagen, kein Telegraph führt ins Lötschental, 
trotzdem dies den Erwerb wesentlich fördern würde. Als es fich 
darum handelte, eine fahrbare Straße zu bauen, sträubten fich 
die Lötfcher dagegen — „dieselbe bringe dem Tale nur Bettler". 
Auch bei der Einrichtung des Postverkehrs opponierten sie — 
„sie bringe nur Schuldenbriefe". Als die Eidgenossenschaft 

den Telegraph einrichten wollte, wenn die Gemeinden die Stangen ge-
liefert hätten, lehnten sie den Vorschlag 
ab. I n der Tat ist Lötschen das einzige 
ständig bewohnte Wallisertal, das keine 
Telegraphenuerbindung hat. Aber „die 
Welt bewegt sich doch!" Während früher 
die Post in der Woche nur ein- bis zwei-
mal ins Tal kam, verkehrt sie heute im 
Sommer täglich zwischen Gampel und 
dem hintersten Dorfe. Die schwersten 
Koffern kann man sich zur gewöhnlichen 
Posttaxe ins Hotel senden lassen. Im 
privaten Verkehr bezahlt man für den 
Transport zwischen. Ganrpel und Kippe! 
3 Rappen pro Kilo. Letzten Herbst ließ 
die Lötschbergbahn auch den Telegraph 
bis Goppenstein einrichten, und über kurz 
oder lang wird die Leitung wohl auch 
bis Kippe! oder gar bis Ried fortgesetzt 
werden. Auch die Errichtung einer fahr- 7,,, „7. m a n n mit cra99abei. 
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baren Straße wird kommen, und wenn die Nahn durch das Lütschbergloch 
saust, wird vielleicht bei der Station Lötschtal der zweispännige Omnibus des 
Hotels in Kippet die Fremden ab-
holen, Nie Lötscher brauchen die 13P\ f^Tvl ja 
Straße nur zu verlangen und man « ^ " f \ \ » f l ? . 
wird sie ihnen geben, nur haben f f ^ I f § \ MWs! 
sie dann den Unterhalt zu über- «$•»» ja \ flfjfll 
nehmen. I n ganz Lötschen hatte Jmmï /1 \ ÜSSl 
man bisher auch keinen Wagen. $Wsm<ér W n a 
Die Lasten werden, wie die Post, ^ ^ j j y ^ ^ J $r* 
"'weder mit Saumtieren befördert fig ,„_ Cra99abeln 0nd Sp9I, (rcchts). 
oder von den Menschen getragen, 
wozu man eigene Traggeräte hat (Fig. 11? und 118). Erst beim Bau des 
Hotels in Kippe! ist ein Wagen zum Eteintransport angeschafft worden. 
Dieser konnte aber nur in nächster Nähe, wo die Wege vorher fahrbar 
gemacht wurden, benützt werden. 

Der Erwerb wird ausschließlich in der Landwirtschaft gesucht. Das Vieh 
gibt die Haupteinnahme. Mehr als die Hälfte der 194 Haushaltungen ver-

kauft jährlich 1—2 Stück Großvieh und einige Schafe. Die Landwirtschaft 
wird größtenteils durch eigene Leute besorgt. Knechte und Mägde, Taglöhner 
und Taglöhnerinnen sind selten. Bis vor etlichen Jahren erhielt ein Knecht 
als Iahreslohn 40 Franken und einen Anzug, eine Magd 7 Franken und ein 
Kleid. Jetzt ist der Geldlohn um die Hälfte höher. Der „kleine" Taglohn (mit 
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>Kost) betragt 1 Franken für einen Taglöhner und 50—70 Rappen für eine 
Frauensperson; der „große" Taglohn ôhne Kost) 2 Franken für Männer und 
1 Franken für Frauen. Beim Hotelbau in Kippel wurde 25 Rappen per 
Stunde bezahlt. 

Einige Männer fuchen im Sommer etwas Verdienst als Be rg füh re r ; 
an Tüchtigkeit dürfen diese es mit den Berneroberländerführern aufnehmen. 

Sämtliche Familien haben Grundbesitz. Hypothekenschulden sind selten, da 
man die Kosten der amtlichen Einschreibung scheut. Wenn jemand Geld nötig 
hat, so wird hiefür eine gewöhnliche Schuldverschreibung gemacht. Diese 
Schulden betreffen jedoch stets kleinere Beträge. So hat die Kirche in Kippel 
ungefähr 4000 Franken Kapitalvermögen von 81 Schuldnern. Einige dieser 

Schulden sind bis 100 Jahre alt; keinem Schuldner fällt 
es ein, diefelben abzubezahlen. Der größte Kapitalist des 
Tales hat für etwa 20000 Franken folche Schuldtitel. 
Von den übrigen Lötschern mögen einige wenige 5000 
bis 10 000 Franken derartiges Kapital haben. Der Zins-
fuß beträgt 5 Prozent. Niemand hat Geld bei Banken 
oder auf Obligationen oder Aktien angelegt. Selbst die 
Obligationen der Lötschbergbahn haben im Tal keine 
Abnehmer gefunden, trotzdem das Lötschtal an der Bahn 
das größte Interesse hat. Wenn ein Bürger übriges Geld 
hat, so fällt es ihm nicht ein, es auf die Bank an Zinsen 
zu legen, sondern er versorgt es in einem Strumpf im 
Kasten oder verbirgt es. Daß es unter diesen Umständen 
vorkommt, daß einer das Verborgene vergißt, ist begreiflich. 

Ein reicher Mann, so erzählt man sich, habe in Lötschen 
einmal Geld verborgen. „Das soll mir keiner finden", sprach 

5oiiii-äg«r,>m<ii. er, es sei denn, daß er einen schwarzen Bock auf die Stelle 
führt, der kein weißes Haar hat. Einer, der dies gehört, 

suchte nun eifrig nach einem solchen Bock, der ihn in den Besitz des Geldes setzen 
würde. Nach sieben Jahren emsigen Suchcns fand er einen solchen und mit ihm 
das Geld. 

Das Hauptvermögen des Lötschers besteht in Grund und Boden und 
Vieh. Der reichste Lütfcher hat ein Vermögen in Grundivert von rund 
100 000 Franken (die übertriebenen Landpreise als Maßstab angenommen), 
daneben 15—20 Stück Großvieh und 30 Stück Kleinvieh. Es find aber 
nur einer oder zwei, die so hoch geschätzt werden, die meisten haben nur 
3—4 Stück Großvieh und entfprecheud weniger Kapital. 

Im Wallis zahlt man auf 1000 Franken Vermögen 1 Franken S t a a t s -
st eu er. I n Lötschen sind aber kaum 10, die über 20 Franken bezahlen. Die 
meisten entrichten viel weniger. Gemeindesteuer wird keine erhoben, weder 
für die Schule, noch für die Kirche, noch für die Armen. Die öffentlichen 
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Arbeiten werden alle im Gemeindewerk verrichtet und wenn in einer Familie 
niemand ist, der diese Arbeit besorgen kann, so bezahlt diese an Stelle der 
Fronarbeit jährlich 15 Franken in bar. Wenn ein Bürger eine Alphütte baut, so ist 
jede Familie vflichtig, für einen Tag einen „tragbaren" Mann oder ein kräftiges 
Frauenzimmer zu stellen zum Transport des Holzes vom Wald auf die Alp. 
I n langen Zügen von vielleicht hundert Personen werden die schweren Balken 
und die Bretter auf die Alp geschafft (Fig. 119 und 120). Auch der Pfarrer geht 

f ig , l l l . -Oülclnvirllcliaftliclic Geräte. 

i. GIat|tinWli>ditjB, j . Hnhtchlbll, 3. HnhtfdilIItl, 4. ÖMchltutl, 5. Väiterc mit VItttrelaO, 6. weichlaL, 7. Cütel, 
8. Käsprette, o. Jerbe, 10. Cbtltinbritt, 11. nidltcbtlle, 12. Riditgtble mit 13. Milch««»«, VolUbalter und Volletdilb.l, 

14 Käsbrtdier, 15. ll>i!ch!chü!l«>, 16. ZitgerlaO. 

mit, damit bei einem Unfall gleich geistliche Tröstung zur Hand ist, denn der 
Transport der schweren Balken ist nicht ungefährlich. Nach Schluß der Arbeit 
erhalten die Beteiligten einen Saum Wein) außerdem muß der Besitzer 
100 Franken in die Gemeindekasse bezahlen. 

Die einzige lokale Steuer, die man in Lötschen bezahlt, ist eine Art 
Erbschaftssteuer. Wenn ein erwachsener Talbewohner, der Grund und 
Boden besitzt, stirbt, so haben die Erben, ohne Rücksicht auf das Vermögen, 
48 Franken in die Gemeindekasse zu bezahlen. Da jährlich etwa 10—11 
solcher Todesfälle vorkommen, so beträgt diese Einnahme rund 500 Franken. 
Dieser Betrag reicht aus, um alle Bedürfnisse zu bestreiten, da ein großer Teil 
der Pfarrbesoldung in Natura verabfolgt wird. Der Fremde hat in Lötschen 
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keinen Rappen Gemeindesteuer zu bezahlen und vor 1815, als das Wallis 
noch eigene Zölle hatte, wurde auch keine Ztaatssteuer bezogen. 

Für die Kirche wird ein Kar f r e i t agsopfe r in Butter eingezogen, die 
dann verkauft wird. Der Erlös betrug in den letzten 24 Jahren durchschnitt-
lich 281 Franken jährlich. 

Eigentliche Arme, die almosengenössig sind, gibt es keine, wohl aber 
einige Familien, die recht bedürftig sind, wo man ein gutes Werk tut, wenn 
man die milde Hand öffnet. Uebrigens ist das Bargeld bei den meisten. 
Lötschern rar. Sie haben wohl genug Milch, Käse, Fleisch und Kartoffeln^ 
aber das Brot ist knapp und für andere Bedürfnisse, wie Salz, Kaffee, Teig-
waren ist auch Geld nötig. Als ich einem Bauer, der mir unterwegs den 
Sack trug, einen- halben Franken gab, er solle sich dafür einen Schoppen kaufen, 
sagte er, das tue er nicht, dafür wolle er „Salz choifn". Besonders das weib-

liche Geschlecht bekommt oft 
das ganze Jahr kein Geld in 
die Hand. Selbst Frauen von 
wohlhabenden Bauern find 
nicht besser daran. Da sie 
nun aber doch hin und wieder 
gerne etwas besonders wün
schen, so nehmen sie etwa ein 
Käslein unter die Schürze und-
verkaufen es heimlich beim 
Krämer, um fo den Wunsch 
ihres Herzens befriedigen zu 
können. 

Der P r e i s des Grund und Bodens ist unverhältnismäßig hoch und 
erinnert fast an städtische Verhältnisse. Das Land wird nicht nach dem Flächen-
inhalt, sondern nach dem E r t r a g , nach „Bürden", geschätzt. Ein „Burdi 
Land" ist eine Landfläche, auf welcher eine Traglast (Burdi) Heu geerntet 
werden kann. Selten liefert das Areal aber eine ordentliche Burdi. Eine 
Burdi Land gilt 100 bis 120 Franken. Ist der Boden gut, so ist natürlich 
ein kleineres Areal nötig, auf geringerem Land dagegen eine größere Fläche. 
Bei mittelgutem Boden sind 20 Klafter (à 4 Quadratmeter) für eine Burdi 
erforderlich, was bei einem Burdipreis von 100 bis 120 Franken = l1/* bis 
VJ2 Franken per Quadratmeter oder 4500 bis 5400 Franken per Iuchart oder 
12 500 bis 15 000 Franken per Hektar ausmacht. Es ist das ein unsinnig, 
hoher Preis, der nur durch die unentgeltliche Nutzung der Allmend und die 
billige Sommerung auf der Alp zu erklären ist. Aber trotz alledem ist er zu 
hoch, so daß von dem Land nur eine sehr minime Rente herausschauen kann. 
Da die Grundstücke sehr klein sind, so handelt es sich jedoch bei Kaufabschlüssen 
in der Regel nur um kleine Summen, was auch manchen bewegen mag, das 
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Objekt zu überzahlen. Die Zerstückelung des Grundbesitzes ist eine 
geradezu haarsträubende. Ich sah Aeckerchen, von denen man den Jahres-
nutzen im Nastuch heimtragen konnte. I n Blatten zeigte man mir ein Wiesen-
areal von 4 Hektaren Fläche, die in 180 verschiedene Parzellen zersplittert ist. 
Es ist das nicht etwa eine Ausnahme, sondern Regel. 

Wenn Land verpachtet wird, so geschieht die Verpachtung nicht gegen (Mb, 
sondern gegen einen Anteil am Ertrag, bei Wiesen gegen '/<, bei Aeckern gegen */«. 

Fleisch, Butter, Käse, Milch und startoffeln pflanzen die meisten Bauern, 
für den eigenen Bedarf genug, während das Korn nur zur Hälfte ausreicht. 
Nie andere Hälfte wird zugekauft. Jeder Bauer schlachtet in, Winter einige 
Schafe und etwa ein Schivein, bessere Familien wohl auch zwei. Da 
und dort wird auch ein abgehendes Rind geschlachtet. Das eigentliche 
Mastvieh wird aber verkauft. Das Fleifch wird an der Luft getrocknet 
und in diesem Zustande ein Jahr und länger aufbewahrt. 
Ich sah in Lotschen zehn Jahre altes Fleisch, mehrere 
Jahre alte Würste, Speck, der seine 50 bis 60 Jahre 
im Speicher gehangen hatte. Auch das Korn wird bis zehn 
Jahre und mehr aufbewahrt und hundertjährige Kafe 
kommen auch iiu Lötfchtal vor. Beim Brand in Wiler 
1800 find ganze Haufen derartige Vorräte zugrunde ge-
gangen. I n neuester Zeit ist man jedoch von diesem 
Brauch, die Nahrungsmittel so lange aufzubewahren, abge-
kommen, denn sie verlieren von Jahr zu Jahr an 
Wert und zehnjähriger Speck ist so ranzig, daß er kaum 
mehr genießbar ist. yi9 ,„ Spinncrin. 

Die gewöhnliche E r n ä h r n « g s a r t ist folgende: 
Morgens, nach dem Aufstehen, Käs und Brot, selten Kaffee und Milch. 
Mi t tags: „Trochcs Mahli" (Lnppe aus geröstetem Mehl) oder Polenta, oder 

Maktaroni. Wer es vermag, nimmt etwas dürres Fleisch, in der Suppe 
gekocht. I n vielen Familien kommt jedoch nur am Sonntag Fleisch 
auf den Tisch. 

Abends: Käs und Brot, selten Wein. Viele nehmen Milchkaffee. 
Nachts: Käsmilch oder Suppe, dazu Käs und Brot und gesottene Kartoffeln. 

Aermere Leute habeu keinen Käse, sondern nur Brot. 

I n neuerer Zeit ist die Lebensweife wohl auch moderner geworden. Zum 
Käfe hat man des Morgens vielfach Suppe und nachmittags uud abends 
nimmt man nicht selten Milchkaffee oder Chokolade. Vor uud uach dem Mittag-
und Nachtessen wird ein gemeinsames Tischgebet laut hergesagt. Beim Früh-
stück und Abendessen wird dagegen bloß das Kreuz gemacht. 

Bei strengeren Arbeiten nimmt man etwas Milch oder Käsmilch mit auf 
das Feld. Eine Spezialität von Lotschen ist „die g'sazti Nidle", die im 
„Gsatztinidluchibli" (Fig. 121) bereitet wird. 
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Eierspeisen sind selten, weil wenig Hühner gehalten werden. Der Winter 
ist zu lange und der Hühnervogel (Habicht) ist denselben zu gefährlich. Oefters 
sieht man dagegen B i e n e n s t ä n d e und bei festlichen Anlässen kommt auch 

Honig auf den Tisch. Als Bienenwohnungen benützt man ausgehöhlte 
Naumstrünke, „Hohlesche" genannt (Fig. 122). 

Wie die Nahrung, so erzeugt der Lötscher auch das G e w a n d 
größtenteils selbst. Allerdings wird in neuerer Zeit, statt des selbst-
erzeugten Flachses und Hanfes, Baumwollgarn gekauft und ver° 
woben. Dagegen werden die Stoffe für Hose und Rock aus selbst-
erzeugter Wolle verfertigt. Die Wolle wird gewaschen, gekardet, 
gesponnen, gezwirnt und verwoben. I m Winter, wenn die Männer 
das Vieh verpflegen, schnurrt das Spinnrad (Fig. 123) in der Stube. 
Wer an altertümlichen Kunstsachen Freude hat, der sindet in Lötschen 
recht schön geschnitzte Kunkeln und Kunkelhalter (Fig. 124). I n jeder 

y Familie ist eine „Stuadla" (Webstuhl), wo die Frauen und Töchter 
: in der freien Zeit lustig darauf los klappern. Nach dem Weben 

kommt das Zeug in die Walke, wird hernach mit Erlenrinde und 
„Kupferwafser" (Eisenvitriol) schwarz gefärbt, dann zum Trocknen 
unter den Vordächern an den Häusern aufgehängt und zum Strecken 
unten mit Holzblöcken beschwert. Dieser Drilch, ganz aus Wolle, 
liefert das Zeug zu Hofe, Rock und Weste der Männer und zum 
Rock der Frauen. Auf kleinen Webstühlen („Schnürstuadlen"), die 
auf eine Bank montiert sind, werden auch schmale Streifen zu 

Strumpf-, Wiegen- und andern Bändern gewoben (s. Bild Seite 106). 

Sogar die Geistlichen kleideten sich früher in gewöhnlichen Drilch und nährten 
sich wie das Bauernvolk vorzugsweise von selbst- _ 
gepflanzten Produkten. Obfchon die Lebensweise . /&s* ^1"" 
sich in neuerer Zeit viel verbessert hat, erlaubt es 
das Einkommen der Pfarrherren nicht, sich das 
Leben der Städter anzugewöhnen. Nie Pfarr-
befolduug beträgt im Wallis Frs. 900 bis 
1000, höchstens 1200 und der Kaplan be-
zieht Fr. 650 in bar und hat nebstdem 
noch Land, um sich eine Kuh, einige Ziegen 
und etwas Jungvieh zu halten und Kar-
löffeln und wenig Korn zu pflanzen. Trotz-
dem ist er „bei Geismilch und Härdepfel" 
gesund und froh und hat es dabei auf 
246 Pfund gebracht. I n seinen jungen 
Jahren war er als Bergführer bei der 
ersten Besteigung des Domes 1858 und 
war einer der ersten Ersteiger des Zermatter Weißbornes, Mit rührender Liebe 
hängt er an seinem treuen Hunde „Spitz", der am Tische von jedem guten Bissen 

s Ifl. 125. Kaplan BrantTchen, dl» Kaplanmarit 
und der 3p!«,, 
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seinen Teil bekommt, vom Fleisch bis zum Blsquit. „Spitz" ist mich ein Liebhaber 
von schwarzem Kaffee, nnd sogar ein Schnäpschen verschmäht er nicht. 

Auch die H ü t e werden aus selbstgepflanztem Stroh uon den Frauen 
selbst gemacht. Auf dem Weg zur Alp und auf die Wiese steht man Frauen 
mit „Tretschen" (Strohflechten) oder „Steinen" (Stricken) beschäftigt. Die Frauen-
hüte (Fig. 126), die durch die Woche getragen werden, sind mit schwarzem 
Sammetband garniert, während an Sonntagen hofsärtigere Hüte aufgesetzt 
werden, mit hundertfältiger Krause am Rand und angesteckten bunten Seiden
bändern. 

f ig, <ii, frauenhüte. 

8 



f!g, 117. Cennmatthapclle. 

Das Volk beim felte. 

te größeren Feste in Lutschen sind kirchliche. Mit besonderem Prunke 
werden deren vier gefeiert, das Fronleichnamsfest und, acht Tage 
nachher, „der Segensonntag", dann das Kirchweihfest (am Sonntag 
vor St. Iohannis, 24. Juli) und das Fest des Landespatrons, 
des hl. Mauritius (22. September). Die an diesen Tagen veran-
staltete große Prozession wird von einer militärischen Ehrenwache 

begleitet. Die ganze wehrfähige' Mannschaft der vier Gemeinden rückt unter 
eigener Fahne ein und nach der Messe formiert sich unter Führung von Kreuz 
und Fahne der große Zug von vielen Hundert Teilnehmern. Wenn ein militär-
fähiger Bürger ohne triftigen Grund nicht teilnimmt, so bezahlt er eine Doppel-
kanne (8 Liter) Wein. Die Uniform des Militärs besteht aus weißer Hofe, 
rotem Waffenrock mit gelber Verbrämung und schwarz-goldenen Zierstücken. 
Kreuzweise über die Schulter sind breite, weiße Lederriemen, daran der Säbel 
und die Ledertasche, auf den Kopf eine Militärmütze mit Federbusch (Fig 128). 
Etwa 80—100 Mann erscheinen in diesem Ehrenkleide. I n fast jeder Familie 
ist eine solche Uniform, die nur für diesen Anlaß benützt wird. Einige tragen 
echte alte neapolitanische oder französische Ofsiziersuniformen, die einen be-
deutenden Wert haben. Der Anführer der Truppe hat einen Zweifpitzhut mit 
herabwallendem Federbusch. 8—16 Mann tragen die Grenadierunifonn mit 
Närenmützen. Besonders reich geschmückt sind die Fahnder; dieses Amt ist als 
Ehrenamt gesucht, besonders jenes des Talfähnders. Der jetzige bezahlte Fr. 400 
für diese Würde. Er wird von der gesamten stimmfähigen Mannschaft des 
Tales gewählt und bleibt im Amte, solange er fähig ist. Der Beginn der 
Prozession wird durch Mörserschüsse angekündigt. Auf Kreuz und Fahne folgen 
die Jungfrauen im Schleier, dann die Bruderschaften in weißem Kleide, her-
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nach das Militär, dann weißgekleidete Mädchen, die Kirchensänger, Meßdiener, 
Licht- und Weihrauchträger, daran anschließend kommt die Geistlichkeit unter 
dem Baldachin, voran und nachher die Grenadiere. Aus diese folgen die Licht-
träger, die Gemeinderäte und Richter, den Schluß bilden die Schulknaben und 
die übrigen Gläubigen. 

Die Prozession bewegt sich von der Kirche in Kippel in die Wiesen vor 
dem Dorfe. Veim Feldkreuze wird ein Halt gemacht, wo der Geistliche den 
Segen (lateinisch) spendet: 

„Ter Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes 
„und des heiligen Geistes steige herab auf diesen Ort, auf 
„seine Bewohner und alle Früchte des Feldes, bewahre sie vor 
„allem Uebel und bleibe bei ihnen allezeit," 

Dann kehrt der Zug wieder in die Kirche zurück. 
Der Aufzug am Segensonntag wird mit dem meisten Prunke begangen, 

während bei den übrigen Festen die Zahl der dekorierten Teilnehmer weniger 
zahlreich ist. 

Mehr ländliches Gepräge haben die 
Kapellenfeste. Neben den beiden Kirchen 
in Kippel und Blatten sind in Lötschen nicht 
weniger als 9 stapelten (Goppenstein, Ferden, 
Neinhauskapelle, Niler, Ried, Weißenried, 
Eisten, Kühmatt und Hocken) und 18 kleinere 
Bet Häuschen. Von letzteren sind die meisten 
der Mutter Gottes geweiht. In den Kapellen wird 
mindestens 4—5 mal jährlich, in 
Kühmatten, Ferden und Wiler 
wenigstens 3—4 mal im Monat 
die heilige Messe gelesen und je am 
Feste des Schutzpatrons oder 
der Schutzpatronin wird das 
Kape l l en fe s t gefeiert: auf 
Hocken am 26. Juli (St. Anna), 
in Kühmatt (Fig. 129) am 
2. Juli (Maria Heimsuchung), 
in Goppenstein (Johannes der 
Täufer) am 24. Juni, in Ferden 
(hl. Barbara) am 4. Dezember, 
in Wiler (Maria Opferung) 
am 21. November, in Ried am 
18. Januar (hl. Petrus), in 
Weißenried am 23. April (hl. Georg), in Eisten am 20. Oktober (hl. Wendelin). 
Die Gebethäuschen find größtenteils am Wege nach den Alpen. Wenn die 

8» 

m* 

flg. >i8. Kostüm« jur projefTlon. Zwei 6r«nadtere 
und ein fähnrien. 
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Aelplerinnen oder sonst wer bei einem solchen Häuschen vorbeigehen, wird 
gewöhnlich eine Rast gemacht (Fig. 130) und der englische Gruß gebetet. 

Die Ickützenzunft. 

Während des Sommers findet an einigen Sonntagen die Versammlung 
der Schützenzunft statt. Es sind das sehr alte Gesellschaften, die mehr 

den Zweck des gemütlichen 
Zusammenseins verfolgen. 
Zwar wird bei diesen An-
lassen auch geschossen. Wo 
es die Lage erlaubt, ge-
schicht dies vom Gemeinde-
Haus aus. I n Kippe! ist 
als Schützenstand »eben 
dem Gemeindehaus ein 

Bretterverschlag eingc-
richtet, in welchem ge-
rade ein Mann Platz 
bat. Geschossen wird auf 
etwa 100 Meter Distanz 
auf einen großen, runden 
Holzblock, auf welchem 

die Scheibcnkreise gemalt sind. Man kann so das Blei nachher wieder sammeln. 
Ter Sieger beim Schießen („Vlumcnschießer") wird von den Mädchen mit 
einem „Meten" bekränzt. I n jedem Dorfe ist eine Schützen-
zunft, mit Ausnahme von Blatte», die ihr Kapital der 
Kirche daselbst zugeteilt hat. Jede Zunft hat eigenes 
Kapital und eigene Accker, die gemeinsam bearbeitet werden. 
Bei dem „Haueu", d. h. dem Umarbeiten des Bodens mit 
der Breithaue, müssen alle Zünftler mitarbeiten, während 
die übrigen Arbeiten abtrilungsweise gemaäst 
werden. I n Wiler sind fünf Abteilungen, 
„Schorlen" genannt. Zur Kontrolle sind 
fünf Schortenteßlen angefertigt; auf jeder 
sind die Hanszeichen von je etwa 20 Mit
gliedern eingeschnitten, welche die Arbeiten 
der Reihe nach auszuführen haben. Ans dem 
felbstgcpstanzten Korn wird Brot gebacken 
und aus dem Kapitalzins Wein gelauft. Bei 
Anlaß der Schützenzuuft kommen die Mit-
glieder in der Gemeindestube zusammen und 
jeder erhält ein Brot und einen halben Liter fi8. IJ0. Hn(U*t amva»St autdu jnP. 

f ig . >l>, Kühmatt . 
Çttiten dit Cötlditnlückc, redits Sattclhorn (3745 CQcter), Dittelhorn 

(3748 dicter) und Schlcnborn (3807 fl!clcr), links der H11en8r.1t. 

http://H11en8r.1t
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Wein. Gedörrtes Fleisch und Käse bringt jedes selbst mit. Mitglied kann in 
Wiler jeher männliche Einwohner werden, der über 10 Jahre alt ist. So sieht 
man in der Gemeindestube neben Großvater oft auch den Enkel gemütlich 
zechend beisammen. 

vie lioitlckeggeten. 
Die Fastnacht ist dem Mummenschanz gewidmet, früher mehr als setzt. 

Immerhin hat sich der alte Brauch wenigstens in Blatten teilweise erhalten. 
Aus Aroenholz werden schaurige Masken geschnitzt und an der Hinterseite 
mit Schafpelz eingenäht. Diese Masken werden über den Kopf gestülpt und 
der ganze Körper, Arme, Hände und 
Füße werden mit Schaf- oder Ziegenpelz 
bekleidet (Fig. 181). Um die Lenden wird 
ein breiter Ledergurt gebunden, an welchem 
!! bis 4 Kuhtrinkcln befestigt werden. I n 
der Hand trägt die Maske einen langen 
Stock mit einem Aschensack am Ende. 
Am Vorabend der alten Fastnacht zogen 
früher oft IN bis 20 solche maskierte 
Burschen durch das Dorf, die durch das 
Geheul, das sie machten, und das Rasseln 
der Trinkeln einen entsetzlichen Lärm 
entwickelten, sodaß die junge Welt mit 
Schrecken Reißaus uahm und sich in die 
hinterste Ecke verkroch. Den Kindern 
sagte man, diese maskierten Gestalten kämen aus dem Rauchfang, wohin sie nachher 
wieder verschwänden und wo sie ihren ständigen Aufenthalt hätten. Es erscheint 
dies um so plausibler, als um diese Zeit der Rauchfang gereinigt wird. „Tfcheggetä" 
heißen die Masken, weil die Pelze teils weiß, teils schwarz, d. h. gescheckt sind. 
„Roitscheggetä" oder Rauchtscheggen weil sie aus dem Rauchfang kommen. 
Also zu deutsch: ein gescheckter Unhold oder „Bölima" aus dem Rauchfang. 
Wenn man einem Kinde Furcht einflößen wollte, so sagte man: „Folge, susch 
chunt der Roitscheggetä!" und deutete ins Kamin hinauf. 

Der Umzug der Roitscheggen fand an den Fastnachtstagen nachmittags 
statt. Alles flüchtete, wer konnte. Die Häuser wurden geschlossen. Kein 
Weibsbild durfte auf die Straße, auch keine Knaben unter 20 Jahren, sonst 
bekamen sie den Aschensack um den Kopf. Und wirklich war es etwas Schauder-
erregendes, wenn etwa zwanzig so maskierte Männer, wie Stiere brüllend, 
paarweise durch die Gassen zogen. 

Da bei diesen Roitscheggenumzügen allerlei Unfug getrieben ivurde, sind 
sie obrigkeitlich verboten worden; aber noch jetzt findet man in Blatten noch 
eine Anzahl solcher Masken, die zurzeit der Fastnacht benutzt werde». 

f i g , 131. Roitldieggeten. 
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Man sagt, die Lötscher seien im Trinkelstiertrieg so maskiert ins Rhonetal gezogen 
und hätten in diesem Anzüge an dem Aufstände teilgenommen. Weil die Bewaffneten 
geheult hatten wie die Stiere und mit Trinkeln lTreicheln) behängen gewesen seien, ist 
der Name „Tiinlelstieikrieg" entstanden. 

Die Scburtendicbc. 

Nach einer andern Sage haben die Roitscheggen die „schürten Diebe" als 
Vorbild. I n uralter Zeit wohnte „auf dem Dietrich" in Latschen eine Bande 
starker Männer, die des Nachts, in Schaf- und Ziegenfellc gekleidet, Raubzüge ver-
austaltetcn. Tiefe Räuber hießen die „Schurteudicbe" (schürt — kurz, gedrängt), 
weil es ein kleines, aber starkes, räuberisches Volk war, ähnlich wie wir es in den 
„Lümpcui" in „Ob den Heidenreben" kenneu gelernt haben. Einmal beratschlagteil sie 

in einem Stadel, wie sie in Ried den Bienen 
den Honig ausnehmen könnten. Eiu Bauer, der 
hinter einem „Schob" (Bund von etwa dreißig 
Getreidegarben) versteckt war, hörte den An-
schlag. Um sich zu vergewissen:, ob sie nicht 
belauscht worden seien, durchsuchten die Schürten« 
dicbc den Stadel und kehrten Schöbe um Schöbe 
um, nur die letzte nicht, in welcher der Horcher 
versteckt war, denn sie sagten: „Ist er hinter 
dem ersten nit, so ist er hinter dem letzten nit!" 
So war der Mann gerettet. Rasch eilte er in 
das Dorf und erzählte das Gehörte. Mau 
stellte in der nächsten Nacht eine Wache auf, 
welche Lärm machte, sobald die Diebe anrückten, 
sodaß diese uuucrrichteter Sache abziehen mußten. 
Einer der Ränder warf nun aus Zorn fein Beil 
durch das geöffnete Fenster der Wachtstube, wo 

fl«.,«. Hm jji-oB«« Dorf. es in der Binde stecken blieb. 

* 
Nach Neujahr, wenn die Landschaft mit hohem Schnee bedeckt ist, so daß 

man an das Haus gefesselt ist, veranstalten die jungen Töchtern den g r o ß e n 
Dorf . Sie kommen bis zum Aschermittwoch oft fast jeden Abend irgend in 
einer Bauernstube zusammen, jede ihr Spinnrad mitbringend, wo neben der 
Arbeit die Unterhaltung gepflegt wird (Fig. 132). Gewöhnlich sind auch einige 
junge Burschen anwesend, die sorgfältig acht geben, wenn das Werg am 
Spinnrocken einer Holden zu Ende geht, um ihr beim Abspinnen des letzten 
Restes behilflich zu fein. Dafür erhält der Jüngling an der alten Fastnacht 
ein Küchli. Daß es in der Regel ihr Geliebter ist, ist begreiflich. Abwechselnd 
wird ein Lied gcfungeu, von denen wir einige notiert haben: 

91 ei i mag nit wiibe, Iuze, lache, johle, singe. 
Will lieber ledig blibe Isch me nit viel besser dra, 
Um« springe mit de Vuebe, We me all Tag Narrewerch tribe cha? 

» * 
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Der ©ugger us ein bürre 
Si beri pum pum 
Daberi baberi baba. 
Her Gugger uf em bürren Ast 
Si beri 

Er spannt wohl aus sin Flügel, 
Si beri 
Er spannt wohl auf sin Flügel aus. 
Si beri 

Er stiegt vor bes Golbschmiebs u. s, f. 
Er stiegt wohl vor bes Golbschmiebs Hans 

u.f.'f. 
2(ch Golbschmieb, lieber Golbschmieb u.s.f. 

Ach Golbschmieb, lieber Golbschmieb mein R\ 
Schmieb mir von Golb ein Ringelein ic. 

Schmieb mir von Golb ein Ringlein fein ic. 
Nenn er soll meiner Liebsten ic. 

Denn er soll meiner Liebsten sein :c. 

Hinterm Ose bin i gsesse 
Ha b'Hose verbrennt. 
Die ganze Nacht gliebet 
Unb 's Schätzeli nit kennt. 

Zerste wann i gseh ha, 
Fuli, beesi Zitä. 
N'Schüehli sinnner zschmettere gange 
Unb b'Hoseni simer z'wite. 

Tann bas schöne Lieb, bas auch anbernorts öfters aus ben Gassen heruortünt: 
Schön ist bie Iugenbzeit 
Bei frohen Zeiten, 
Schön ist bie Iugenb, 
Sie kommt nicht mehr. 
Drum u. s. f. 

An der alten Fastnacht werden Körbe voll „Chüechlem" gemacht, damit 
diese bis in den Sommer hinein vorhalten. 

Am Vorabend des neuen Jahres gehen einige Sänger von Haus zu 
Haus und singen schöne 3teujahrslieder. 

v a s alte Heujahrslied. 

l. 
Das Jahr, bas geht zu Enbe, 
O auserwelter Christ 
Gebens, baß bu am Enbe 
Vei) biesem Jahre bist. 
Zu Lob soll's bich bewegen. 
Wann bu gebenkst zurück 
Daß Gott bir seinen Sägen 
Unb Gnaben hat geschick. 

O Gott, o b'lieb ber Giethe 
Alle Älorgen neu 
Das wir am Enb bes Jahres 
Bezeigen auf bas Neu. 
Ach fchänk uns beinen Sägen 
Drost, freubenreichen Zeit 
Gefunbheit, langes Leben 
Alles Uebel abgewenbt. 

3. 
Ach schenk uns beine Gnabe 
O lieber Herr, o Gott, 
Dein guter Geist uns lehre, 
Zu halten bein Gebot, 
Wann wir von hinnen scheiben 
Aus bieser bösen Welt 
Führ uns nach biesen Leiben 
I n Zions Rosenfälb, 

4. 

D himmlischer Lehrmeister, 
O grechter Seelenhirt, 
Was sagen beine Diener? 
„Wenn bu uns weiden willst 
Hier auf der grünen Aue, 
Magst bei der kurzen Zeit 
Einst Jesum werd anschauen 
In seiner Ewigkeit." 
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5. 6. 
Ach kennt sich doch bekehren Hinweg ihr bösen Flammen 
Alle Menschen, Jung und Alt Hinweg, o weichet sort, 
Die hier und auch von sären Ihr sollt uns nicht verdammen 
Der liebe Gott erhalt, Noch versperren die Himmelspfort 
Wann ihr auch einst fromm werden Wir wollen alle schwören 
Wird zu eurem Lohn Gänzlich den Sunden ab 
In der Ewigkeit euch geben Und dienen Gott dem Herren 
Nie himmlische Gnadenkron. Vis in das kühle Grab. 

Nacktruf. 
Gute Nacht ihr Nachbaren, Maria zum Staren 
Soldaten im Fäld, Wir rufen dich an 
Ihr mischtet eure Kart«,, Nu seiest nicht von sären 
Was nütz bringt der Seel, Nenn s'Stärben geht an. 
Vielleicht lebst du bis morgen. Wir wollen Gott bitten 
Weißt nicht was es gibt Und das in aller Noth, 
Habst deine Seel verloren. Daß er nns b'hütte. 
Hubst alles verspielt. Vor einem bösen Tod, 

Die gleichen Lieder werden auch am Vorabend vor D r e i k ö n i g e n 
(6. Januar) gesungen. Ter Sängerchor ist aber von einem Stcrntrager und 
den drei Königen auf Rossen begleitet. Die Rosse sind aber gewöhnliche 
Steckenpferde. In t Gefolge erscheinen Gankler und Spaßmacher, die milde 
Gaben einsammeln. 

Am S t . N i k lau s t a g (6. Dezember) findet die Bescherung der Kleinen 
statt. Das Christkindchen ist erst in allerneuster Zeit in Lötschen eingekehrt. 

Eine Eigentümlichkeit des Lötschtales sind die T h e a t e r a u f f ü h r u n g e n, 
welche im Vorsommer abiuechselnd in Ferden, Kippet uitd Wiler stattfinden. 
Die Gemeindestuben von Kippe! und Wiler sind so eingerichtet, daß die Hintere 
Wand herausgenommen werden kann, wodurch eine nach außen offene Theater-
bühne entsteht. Der Zuschauerraum ist der freie, sich daran anschließende Platz. 
I n den letzten Jahren sind folgende Theaterstücke aufgeführt worden: 

Garcia Morena, Thomas Monis,' Schlacht bei St, Jakob, Verteidigung Wiens 
gegen die Türke», Antiochus, Anton von Thurn, der Friedensengel, der ägyptische Josef, 
Wilhelm Tell, die Grafen von Toggenburg, der hl, Vitus, die hl, Barbara, die hl, Katharina, 
Schlacht am Morgarten, Andreas Hofer. 

Fel lenberg, der einer Aufführung des ägyptischen Josef 1878 in Wiler bei» 
gewohnt, bringt eine recht anschauliche Schilderung darüber. „Es war ein eigen-
tümlichcr Anblick", sagt er, „den wir da genossen, im Freien sitzend, umgeben von 
alten Holzhäuser», deren graue, steinbelastcte Dächer von einer fröhlichen, sonntäglich 
gekleideten Menge dicht besetzt sind, vor uns die bunten Farben orientalischer Trachten 
der Könige des Morgenlandes und über das alles ausgebreitet ein tiefblauer Himmel 
und die silberglänzenden Firnen der Lötschtaler Alpen". 



fig. 133. Volhîtypen. 

Volkscbarakter und Volkssprache. 
Scheri und 6 rn î t — ïoabrbeit und Dichtung. 

rnft, wie die ihm umgebende 9îatur, ist der Charakter des Lötsch-
talers. Im stampfe mit den reißenden Eleinenten, den Lawinen, 
dem Steinschlag und den wilden Bergwassern, die seine Existenz 
gefährden, sind Körper und Geist gestählt. Die Männer sind 
über mittelgroß, schlank gebaut, aber neroig; ebenso kräftig sind 
die Frauen. Durch die Arbeiten, welche die Alpwirtschaft mit 

sich bringt, sind ihre Glieder erstarkt. Zwar ist die Arbeit der Frauen keine 
so strenge wie an vielen andern Orten. Das Mähen wird z. B. in Lötschen 
von den Männern allein besorgt. Daneben sind die Frauen wohlgestaltet und 
von blühender Gesundheit. Kein Wunder, daß der Fremde überrascht ist, wenn 
er z. B. einer Gesellschaft junger Sennerinnen auf dem Weg zur Alp begegnet. 
Die rundlichen Formen, die frischen Gesichtchen, die weißen Schürzen, der 
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einfache schwarze Hut auf dem Kopfe und die blanke Milchtanse am Rücken 
harmonieren so gut mit der Umgebung, daß das Lied von der schönen Sennerin 
auf der Alm hier wirtlich am Platze ist. Besonders sollen es die Sennerinnen 
auf der Gletscheralp sein, denen die Perle zufallt. Ein bekannter Vers lautet: 

„Unfri Schaf im Guggingrund, 
„Sind alli hibsch und feißti, 
„Und d'Meitli im Gletschergrund, 
„Sind oich nid die leidschtun." 

Die Bleichsucht ist im Tale unbekannt und wenn eine Lötscherin im aus-
wärtigen Dienste von dem Uebel befallen wird, so gesundet sie rasch, wenn sie 
wieder zur heimischen Scholle zurückkehrt. Kretins gibt es nur einen, und Kröpfe 
sieht man selten. 

fig, 134. päpTtliche 6ardiTten a u s CötTchcn. 

Die Farbe der Haare ist meist dunkel; es gibt aber auch viele blonde 
Repräsentanten, die den germanischen Ti>pus deutlich erkennen lassen. Rote 
Haare sind dagegen sehr selten. 

Der alte Peter Siegen erzählte, daß seine Schwester, die durch Weilen-
mann berühmt gewordene Anna M a r i a Siegen, als sie 22 Jahre alt war, 
den Weg von Ried über den Petersgrat nach Lauterbrunnen, von hier über 
den Brünig nach Einsiedeln zurücklegte und auf der gleichen Route wieder 
zurück, alles zu Fuß, mit Ausnahme der Fahrt auf dem Brienzer- und dem 
Vierwaldstättersee. Damals haben hunderte dasselbe getan, ein Beweis von 
der hohen Leistungskraft des weiblichen, wie des männlichen Geschlechts. Wie 
die Anna Maria siebzig Jahre alt war, sagte sie, sie glaube nicht, daß sie die 
gleiche Reise jetzt noch machen könne: sie hatte also das Vertrauen auf ihre 
Kraft noch nicht ganz aufgegeben. 
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Das Lötschen-Militär zählt zu den besten des Landes. Die Ehren-
wache unter Hauptmann Hermann Seiler für den König von Italien bei 
Anlaß der Feierlichkeit für die Eröffnung des Simplon in Vrig 1906 bestand 
größtenteils aus Lütfchern. Nicht weniger als 15 Lötscher (Fig. 134) befinden 
fich unter der päpstlichen Garde in Rom, alles kräftige Gestalten. 

Wie das Goms feinen „Wegerbafchi", fo hat auch Lötfchen feine Kraft-
gestalt, einen Riesen. Es ist „der Riedbub", von welchem allerlei Kraftleistungen 
erzählt werden. Während aber der Wegerbafchi wirklich existiert hat und seine 
Taten verbürgt sind, ist der Riedbub eine sagenhafte Figur. 

Der Lötfcher ist dem Fremden gegenüber anfänglich zurückhaltend. Wenn 
man aber einmal fein Vertrauen erworben hat, fo ist er überaus zuvorkommend, 
herzlich und gastfreundfchaftlich. 

Körber erzählt (Jahrb. S. A. C. XIX S. 48) bei An-
laß eines Aufenthaltes in Ried 1883 : „Wir 
fchaft mit der prächtigen einfachen Dorf-
bewohnerschaft, von der wir bald jedes 
Gesicht kannten, vom Geißbuben bis zum 
Gemeindepräsidenten. Es ist ein liebes 
Volk dahinten, voll offener Herzlichkeit, 
daß es jedem in ihrer Mitte wohl werden 
muß". Das gleiche Lob spendet den Löt-
schern Herr Professor Meyer von 
Knonau im folgenden Vande des ge-
nannten Jahrbuches. Was diese Herren 
sagen, kann auch ich unterschreiben, — 
beim Bauersmann, wie bei den Herren 
Geistlichen fand ich gleich gute Aufnahine, 
auf der Alp droben, wie in den Dörfern. 
Schon der G r u ß des Lütfchers ist ,,,„. 13g. Zwcitä»eiur catr*er. 

„heimelig". Die gewöhnliche Grußfonuel 
lautet je nach der Tageszeit: „Guten Tag gäbe Gott!", „Guten Abend gäbe 
Gott!", „Gute Rächt gäbe Gott!", der Gegengruß: „Dankä Gott!". 

Wenn ein Lötscher in eine Stube tritt, so grüßt er: „Gelobt sei Jesus 
Christus!" Die andern antworten: „In Ewigkeit, Amen!" Wenn sie am 
Essen sind, so lautet der Gruß: „Gott gsegnes!" Die Antwort lautet: 
„Dankä Gott!" Als Dank für ein Gefchent hört man: „Vergält's Gott und 
alles was ä lieb ist!" „Gäbe Gott 'n ewig'n Lohn im Himmel!" Der 
Dankende zieht dabei ehrerbietig den Hut. 

Der Lötfcher ist sittlich streng und religiös. Die Kinder werden von 
Jugend an zur Frömmigkeit angehalten. Ohne triftigen Grund wird der 
Gottesdienst nie versäumt. An Sonn- und Feiertagen werden leine knechtlichen 
Arbeiten verrichtet, die vierzigtägige Fastenzeit hält der Lötscher strenge ein. 
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Am Morgen beim Aufstehen und am Abend, wenn er sich zur Ruhe legt, vor 
dem Essen und nach dem Essen verrichtet er sein Gebet und stets trägt er den 
Rosenkranz bei sich. Dabei ist er arbeitsam und, wie der Berneroberländer, 
aufgeweckt und intelligent. Wenn er trotzden, wegen seiner Eigenart von den 
Wallisermitbürgern oft geneckt wird, fo ist dies keineswegs gerechtfertigt. Der 
beste Schüler vom Kollegium in Brig war letztes Jahr ein Lötscher, ein Be-
weis von der veredelnden Kraft des Gebirges. Der Dom-Kantor Peter 
H e r t i n , eine Zierde des Domkapitels in Sitten (s 156?) war aus Latschen 

gebürtig, wie denn auch das Tal eine 
; # w Anzahl angesehener Geistlicher ge-

liefert hat. 
Um die Lötscherbuben zu necken, 

wenn sie ins Rhonetal kommen, singt 
die Gampeler Jugend: 

«Suli Milch.und Aletschbeer 
Ist der Lötscher Muskatell!" 

Die Lötscher bleiben aber die 
Antwort nicht schuldig und erwidern: 
„Gebrochne Wi und Hospelbrut (Fröschen-

brut) 
Ist der Uistiu Hab und Gut!" 

# BgM Wie von den Gomsern, den 

^ M Saasern, den Leuten von Adelboden, 
Lauenen, Medels, Toggenburg, Mer-
ligen, Hegnau, Elgg und hundert andern 
Orten im Lande werden auch von 
Lötschen allerlei Anekdoten erzählt, die 
jedoch größtenteils erfunden find. 

„Näbis lleli, der arme Mann im Toggenburg", fchrcibt über feine Landsleute: 
„Soviel darf ich sagen, aller Orten, soweit ich gckommeu bin, habe ich ebenso 

dumme, wo nicht viel dümmere Leute augetroffeu!" 
Das gilt auch von Lutschen — hier gibt es, wie überall, neben den 

vielen Gescheidten auch weniger Gescheidte. Unter den Stlicklem, die man über 
einige Menschenkinder der letzteren Sorte erzählt, finden sich aber einige so 
originelle, daß diese Schrift unvollständig wäre, wenn wir hier nicht einige 
dieser Anekdoten einflechten würden. Es find die Geschichten vom „Gori 
z'Elsigen", einem längst verstorbenen Original aus Lötschen. Wir bringen sie, 
wie er sie selbst erzählt hat: 

D'r Cbcrninbrand. 

„Ich und mini Viktoria sind äs kiderlos Ehpaar gsin. Da simr denn! 
Aber trotzdem ist denn d'Viktoria an sorgfältigi und umsichtigi Huishalterin 

fig, lié. S in CötTchcr. 
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gsin. Das i s es) ! Schi het denn oich an hellischi Angst tabed ucim Fir. Das 
hetsch! Alli Mal eh u biuor dasch ins Bett ifcht chon, hetsch oich dn Blick 
mijäsn dr z'Chemin imliruif werfn. Das hetsch! Acn mal het dnä d'Viltoria 
Fir im Chemin gsehn, wiäsch'n Blick het dr z'Cheniin nmbruif gworfn und 
duä hetsch mer griäft: „Chum gschwind, Qooù, mier Hein Fir im Chemin und 
das z'aller abruft drin!" Wiä i das ghörd, han ich an Sprung gnon vom 
Bett bis uf di Trechun l) nebnd schia. Un i ha wirklich gmeint, es sigi Fir 
im Chemin. Miär Hein gschwind alti Strätscha-), was mer ttbercho Hein, 
an en lengi Sattun3) gibunu und d'rmid dr z'Chemin imbruif und mit'r Lattuu 
gribn und gribn und z'Fir hed geuq nid weiln erleschn, bis daß er Mcmud4) 
ist z'Gnadun gigang. Duä isch duä z'Fir erleschn. Duä sinn mer erscht druif 
chon, daß isch dr Maudschiu hed z'Fir gnrncht und am Morgnd heimir z'Chemin 
voll's Lattä kabed. D a s heimr!" 

Wie d'r 6o r i zum erstenmal in clen Spiegel îchaut. 
Einmal kam er uach Gampel in die Wirtschaft Roth, wo er zum ersten-

male in seinem Leben in einen Spiegel hineinschaute. Andern Tags erzählte 
er zu Hause: 

„Gestr hau i z'Gampel in der Wirtschaft de leidscht Mansch g'sehn, 
wa ich nuch im mim ganzn Laben gfehn han. Dar we den leidä gnuäg g'sin 
für an Tifel, wennr Horn hetti kabed!" 

Wie d'r 6 o r i eine 'Caîchenubr fand. 
I n der Schlegmatte fand er eines Tages eine goldene Taschenuhr. Da 

er seiner Lebtag noch nie eine Uhr gesehen hatte, hielt er sie für ein Tier. 
Wir bringen dem Gori feine eigenen Worte: 

„Wiä ich ämal in dr Schlegmattun bin uerbi chon, duä han ich fchon 
ua witm äswas gfehn schilt; es hed gfchimmrud wiä Gold, und wiä ich nechr 
chon bin, ischt da an Kreatuir glägn, setiga han ich in mim ganzn Laben keina 
niämal gsehn kabed, ganz ä rundn Lib und ä lengn Schwanz, und als hed 
gschinn wiä Gold. Ich han ditz Tiär lang bilrachtud und hniu mich bsunn, 
wiä ich das Tiär chendi fahn, ohni daß mich deti biffn. Aendlich ist mir zinn 
chon, ich feltis im Schwauz uifbiru") und fomit cheudis mer nid z'leid thuän; 
und äfo han ich's gmacht, ich has im Schwanz uifgibird") und has recht 
bitrachtut, biwegt hetfchich fuft nid, aber ghörd han ich dennuch, daß lebt und 
daß mu d'r Pulz z'schlan, und dar hed mu geng „tiggin", „täggin", „tiggin", 
„täggin" gemacht. Wiä das nid hed wlln uifhern, bin ich ertoibed') und Hand 
gfeid: „Wart numan, ich willdr z'tiggin, täggin fchon uertribn und han bid am 
Stäckn so lang druif gfchlag», bis das mu d'Chutlä find uisgfalln. Zum 
Biwißtum bring ich ä hiä noch d'Huid und da Schwanz vam Tier." 

') Feuerherd. *) Tuch, Gewand. >) Latte, ') Mond. 5) aufheben. °) aufgehoben. 
^ erbost. 
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Nie d'r 6 o r i ins Bictîchtal auf die Jagd ging. 

„Fast muas ich eiw das uerzeln, wiä mich die Gemschini im Biätschtal 
Hemd welln erfelln. I n minä jungä Jährn han ich fascht Afechtnus kabed, 
z'jagun, bin alleinig van daheim fürt, und mit Glück bin ich ins Biätschtal 
ubrchon fascht. Z'tragn han ich kabed ein schwern Pack, z'Gwehr, Bärgstäckn 
und de Faldspiägl im Spißfack. Wiä ich mich im Tal an bitz hau welln 
umsehn und fascht spiäglun, wa Gemschini sigi, gsehn ich fascht nid mit van 
miar fascht an unzählbari Schar Gemschini, ja ich sages eiw, hundert find 
da gfin fascht und äs ist gwiß wahr, so nach zämm, daß ich fchi in eim Schutz 
fascht hetti chenn schiäßn. Ti vermaladitun Tiär heind das gitterst, wiä ich 
ha wein schiäßn, und wiäsch abbrreti sigi sindsch uf mich los und alli bid 
anandren übr mich uis, und jedes he dän Sprung uf mich githan fascht. Es 
ist gwiß wahr, das gottlos Veh hed mich schier fertig gmacht. Ich hamich 
abr still kabed, bis ich fascht keiseinzigs Gemschi meh gsehn han; drua bin ich 
dua heim und sittna bin ich niemal meh in's Biätschtal uf di Gemschjagd meh 
gigang und ich lan das oich lan blibn fascht, denn ich mein, das sigi nid rechti 
Gemschini gsin." 

Nie d'r 6 o r i zum erstenmal mit der Silenbalm fährt. 
I n den ersten Jahren, wie die Bahn von Brig nach Sitten fuhr, wollte 

Gori mit derselben auch fahren, kam aber eine halbe Stunde zu früh auf der 
Station in Gampel an. Nachdem er das Billet in der Tasche hatte, sagte er: 
„ I will afan es Stoßjin gan, es wird mi de schon biziehn!" Dann marschierte 
er auf dem Eisenbahngeleise vorwärts gegen Turtman zu. Bald kam der 
Zug, Gori uahin sein rotes Taschentuch hervor und winkte auf dem Geleise 
dem Zug von ferne, daß er halte und ihn einsteigen lasse. Mit Not konnte 
der Zugführer den Zug anhalten, so daß kein Unglück entstand. 

„So heid er mich bizogn?" begrüßte Gori den Zugführer und stieg ein. Nur 
in ganz vertrautem Kreise erzählte Gori später, daß er für diese Fahrt dreißig 
Franken hatte bezahlen müssen. 

Diese Geschichten sollen in der Tat wenigstens teilweise wirklich passiert 
sein. Viele Schildbürgerstücklein werden aber erzählt, die auch an vielen andern 
Orten zu Hause sind, z. B. vom Salzpflanzen, vom Hebisensamen, vom Schwim-
menlernen, vom Hummel:c. (vergl. Fr. H. von der Hagen, Narrenbuch 1811 ; 
Kalenberger Narrenbuch, Berlin bei Spemann 1884). 

* * 
* 

Wie es bei der Urwüchsigkeit des Tales nicht anders zu erwarten, ist 
dasselbe außerordentlich reich an Sagen aller Art, an denen sich das Volk 
erfreut, obfchou dasselbe den Aberglauben längst abgeschüttelt hat. Herr P r i o r 
Wer l en hat dieselben mit außerordentlichem Fleiße gesammelt und ist dabei 
über die Zahl siebenzig hinausgekommen. Die hier mitgeteilten stammen größten^ 
teils aus dieser Quelle. Noch ziemlich allgemein glaubt man an die V o r -
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cihnungen. Man bezeichnet dies als „Chünden". Ein feuriger Schweif soll 
einer Perfon den Brand in Wiler „gekündet" haben. Wenn es in einem 
Haufe „chlepft", fo stirbt jemand bald nachher. Es gibt noch viele, welche 
behaupten, sie hätten die Totenprozession (den Gratzug) oder diese oder jene 
Geistererscheinung gesehen oder gehört. Vor achtzig Jahren nahm man in 
Wiler eine fremde Hausiererin fest, da man glaubte, es fei eine Hexe, nahm 
ihr alle Habfeligkeiten ab und verbrannte diefe auf einem Acker unterhalb des 
Dorfes. Noch heute lebt in Gampel ein Mann, von dem man glaubt, er 
stehe mit deu bösen Geistern im Bunde. Prior S t e f a n Blötzer, der 1808-
bis 1821 Pfarrer in Kippe! war, hat das Verdienst, 
manchen Botzen gebannt zu haben. Den Geist im Pfarr-
hause in Raron habe er in eine Flasche gebannt, den 
Schalbätbotzen in den Golnbach, 

Es liegt ein eigentümlicher, fesselnder Zauber in dieser 
echten Volkspoesie. Nur das Volk vermag ihn recht zu 
kosten, das mit kindlichem Gemüt an seinen Märchen hängt. 

Da im Tal hauptsächlich das geistliche Lied gepflegt 
ist, so hört man weniger häufig Volksl ieder . Einige 
derselben haben wir bereits mitgeteilt. 

Zwei Sp ie le für die reifere Jugend, die im Früh-
jähr auf den Wiesen geübt werden, sind das „Schaflaufen" 
und das „Tscheretten". Ersteres ist ein Fangspiel, letzteres 
eine Art Kugelschlagen, wie das „Hornussen" der Berner. 
Ein Spiel für die kleine Jugend ist der „Preijun" (Fang-
spiel), „Wolflinun" (Verbergespiel), „Tötzlinun" (Platten-
werfen um Knöpfe), „Bleiisteitriben", „Giguschlan" (Purzel-
bäume), „Zielballen" (Ballwerfen), „Vogelrohrschießen", 
„Fischischliffen". Ein beliebtes Sp ie l zeug für kleine 
Kinder find die „Eselchüe" und „Eselchalber"; das find 
die Fußgelenkknochen der Wiederkäuer. Die großen sind die Kühe, die kleinen 
die Kälber. Einige werden gefärbt. So hat man ein ganzes Sortiment ver-
schieden in Größe und Farbe. Ein Spielzeug für reifere Kinder, das wir 
sonst nirgends gesehen, ist der „Sager". Eine geschnitzte Figur (Fig. 13?) mit 
Säge wird mit einem Gewicht (einer Kartoffel) so ausbalanciert, daß dieselbe 
minutenlang eine sägende Bewegung macht — ein perpetuum mobile. 

Die bekannten Kinder l ieder und -Verse findet man in eigener 
Variation auch in unserm Tale; einige sind aber durchaus lokal. 

flg. „7 , Otr Säger. 

1. 
Anna, Pfanna, toppi te, 
Tisid, tafid, domine. 
Hack und Brot, Zimmernot, 
Psing, pfang, du bist truß! 

Non, no, tiuselbuß, 
(5hum bid mier in d'Haselnuß! 
Ich weih an ganzi Sluidu voll, 
Ich weiß nid, wa ich diubei soll. 
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3. 5. 
Trillin, trallin Hopp, hopp, hopp, 
Naterschllllin,') ssl so rit'n d'Herrn 
Mundergoich,̂ ) Ä so rit'n d'Fioiwä, 
Nie ab Virgisch chomund oich, Ä so rit'n d'Puirn 
Ar ä Chropf und schie ä Chropf Ä so ritid der Hutzelman. 
Und d'Chind ä Chropf Dar nit rächt rit'n chan. 
Und alli und cilTi, Nid inbrin in d'Lonzun, 

4. 6. 
Non, no, reitlll, Non, no, Chindli schlaf! 
Z'Heri Hundschin geit da Uf d'r Mattu weidun d'Schaf, 
Zwei Ehind so scheni: N'schwarzun und d'wissun 
Väbeli, Madaleni, Chemd is Chindlin chun gan biss'n, 

SpottverTe. 
1. 2. 

Ietz lititz Fierabend, Fala, dildildi. 
Ietz gäd'n Nhind z'Abend: Äs ischt äs arbig Vrittlin; 
'n Buäbun ä Schnitt« Späck, Äs gib kei schendri Lit 
'n Meitschinun ä Hennundräct, Als in Chipp'l d'Witllig, 

Die Lötschersprache ist ebenso weich wie jene des benachbarten Verner-
«berlandes. Das K klingt wie Ch (Cheller = Keller, Chiejer = Küher). 
Statt ü spricht man i (Frind = Fründ), statt a — e (Chennel = Känel), 
statt ö = c (Letscher = Lötscher, scheen = schön), u wird meistens in ui ver-
wandelt (ßus = Huis, Tuitel = Milchtanse), ü in ei (lügen = leigen), au in 
ui (Laub = Laib, rauchen — roiken, Augen = Oigen, lauffen = loiffen) oder 
oiw (froiw = Frau), eu in euw (Heuw = Heu), b in w (elw = elb, braun, 
Glwerrück = brauner Rücken), m in b (bid = mit), s wird dagegen vielfach 
als sch ausgesprochen (schi = sie, schi sind = sie sind; Müsch = . M i i § , Mäuse; 
„schi mag nit us de Hosun" — die Gerste; deschi == von diesem; „deschi 
mache mer nit gäng"). 

Oft findet man die Endung un für ern (d'Eltrun = die Eltern) oder 
als Verkleinerung ig, in , jin, dje, lin (es Tanneltin, es Meitlin, es Tazeltin; 
Hang mer es Tropfli warmi Milch ga welln.") 

Gewisse Worte sind der Lötschersprache eigen, z. B. antrun = nach
ahmen, grin' = weinen, luven — ausruhen, zerjätn = zerplatzen („du thu äst 
grad essn, daß dich zerjättn thuät"), roibun = ernten, beitun = warten, 
stich» = stinken, chleichn = läuten („hets chleicht?"), uiflittun = kolmattieren, 
aufletten, möttuu = bewegen (i han mi nit mögn ginottun"), erhirmen = aus
ruhen („weldr es Vitzlin erhirmen?"), jätn = schlagen („z'Ehind hett ine nie 
müeßn jätn"), grächun — bereit macheu, ghabet = gehabt („es sin zwee jungi 

') von Nllters, ') Mi»!dergll»ch, 
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Mappen der 
t:alîcbaft CötTebeti 

nach einem im Pfarrhaus in 
Kippet befindlichen Gemälde. 
1. Am-Vort (Vorter). 
2. 2lm°Ried f. 
3. Am-Stalden f-
4. Bellwald von gerben. 
5. Berren (Värna) von 

gerben f. 
6. Vlötzer. 
7. Brunn er. 
8. II. Brunner. 
9. ©biner. 

10. I. Häßler. 
11. II. Häßler. 
12. III. Häßler. 
13. Henzen. 
14. I a g g i . 
15. I m - V o d e n von Fer

den f. 
16. Im-Hoff f. 
17. Im-Seng aus Saas. 
18. Kalbermat ten von 

Blatten. 
19. Kayfer von gerben. 
20. Kippe! Gemeinde. 
21. Lagger f. 
22. Lehner. 
23. Lengen f. 
24. Lorsch en Talschaft. 
25. Meyer. 
26. Murmann von Wiler. 
27. Murmann von Ferben. 
28. M ü l l e r f. 
29. Plast von Kippel f. 
30. Rieber. 
31. Riebr im Hasensprung 

bei Wiler f. 
32. Roth von Wiler. 
33. Rubin von Blatten. 
34. Rüttler. 
35. Siegen, 
36. Tannast. 
37. Walbin s-
38. I. Werten. 
39. II. Wer le n von Kippel-f-. 
40. Zum Thrn aus Binn. 
3)lc mit t bezeichneten sind au8= 

gestorben. 

+ * '6 kW 5 

W55WU 
21 2'J 24 
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Vürstleni cho, die Hemd wiß Hücit ghabet"), mumm, mandersch = wiederum, 
geng = immer, sums = etwas, summi = einige („summt rtit, summt wohl"). 
tttolb = obev, ernbrab = hinab („gäht Acht, suscht ghiät er embrab!"), ver-
schissen = verlegen, futter = unartig („das futter Meitschi tuät sich schmiern"), 
grimm = groß („e grimme Huifn"), en „Batsch" ist ein ganz großer Haufen, 
e schuppn mal = vielmal, fleth = sauber („es fieths Hemd"), goiche = dumm. 

Gaggi = ÏRabe, Schwistija = Schweinestall, ä Schnuitzn = ein Schuautz 
(„nei scheener word'n isch er nit, aber en Schnuitzn het er uberchon"), Gleifa 
= Schneefleckeu in den Bergen (Hohgleifen), Chinn = Tobet (Vetzlerchinn, 
Wilerchinn), Gebibn = Graskuppe, es Gränggi = ein schmächtiger Mann, en 
nitzlunde Wäffler — beweglicher Schwätzer, e sin e Schrack = eine ordentliche 
Strecke, Knider, Kniderli = Knirps, en Knisi = ein kurzer Dicker, Wider-
liuggun = Hindernis („er het kei Widerliugguu gmacht"), Cbabus = Kabis, 
Strafst = Heuschrecke, Straffelstier = große Heuschrecke, Hohgebein = Kreuz
spinne, Ohreschliffa = Ohrwurm, Tuitel — Milchtanse, Helfen = Deckel dazu. 

Mau hört: „Ich gan ga s'Tags Nutzli ga reichu." „Das isch äs deichn 
= wohl) nit wahr?" Ier = Ihr (reden sie den Pfarrer au). Uistag 
= Frühling, Brachud, Heuwud, Oigstu, Herbst, Wimauut (Mouate), Suntag, 
Mentag, Zistag (Wochentage). Zahlen: eis, zwei, dri, vieri, sisi, sägschi, 
sibni, achti, nini, zächni, elfi, zwölsi, drizähni, zweuzg, tuisig, e siftl, e sägschtl, 
dr zächuutu, „ich gan im sifnndachtzigstu". 

Die Volksnamen der Pflanzen haben wir bereits früher mitgeteilt (s. S. 63). 
Die verbreitetsten Geschlechts«amen sind: Vellwald, Blötzer, Ebiner, 

Henzen, Kalbermatten, Zehner, Murtuaun, Rieder, Rittler, Rubin, Roth, Siegen, 
Werten. Die meisten Geschlechter haben ihr besonderes Wappen (Fig. 128), 
die zum Teil heraldisierte Hauszeichen darstellen. Jede Familie hat aber einen 
bestimmten Z u n a m e n , der im täglichen Verkehr angewendet wird, z. B. 
z'Nachersch, z'Chritzersch, z'Schrnid-petersch, z'Leischärsch, z'Psiffersch (einer der 
die Hirtenflöte spielte), z'Hanschchristahausch, z'Rotenpetersch, z'Zubenbach-petersch, 
z'Rotihansch, z'Linggn (einer der links war), z'Chnubelsch, z'Bielersch, z'Steinersch, 
der Stutzrnarti, die Guxbuebn, der Platzjosab, der Schwingplatzer. Die Be-
nennung ist also meist nach dem Ort des Wohnsitzes. 

Wie die Geschlcchtsnamen, sind auch die F l u r n a m e n urgennanisch, 
wie Aegerten, Eisigen, Haispil, Hnpphann, Fuhren, Rittinen, Wohlfahrt, Alp-
ligen, Zeig, Trolbletschen, Stalden, Kumme, Dietrich, Ebnet, Alegin, Krumm-
berg, Hllätiu, Holz, Murindloch, Tilgiu, Schildbord. 
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