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SRût'to
(Erinnerung auS bem SEefftn. 38on ©rifn Sfemelin

Suerft oernahm icf) nur feine Stimme. Unmillfürlich mußte
id) on einen ipmgen, 'fjelt fprubelnben ©tetfd)erbad) beuten, ber
fid) unbefiimmert groifchen buntlen Selsblöcfen binburch feinen
2Beg fucßt. 3« feinen lönen rooßnte bie gleiche Kraft, Steinheit
unb Srifcfje, bie in unberührtem Sergmaffer gu finben ift.

©r mochte cielleicht geßn 3ahre gählen, mar nicht feßr
groß unb hatte nacîte, fonnenbraune Seine. SBie-ein lichter
fÇIerf leuchtete feine helle ©eftalt aus beut fchattigen Sunfel»
grün ber Säume heroor. 2Bährenb er feine Sieber fang, hatte
er ben Kopf etroas in ben Stachen gemorfen unb bie £jänbe
auf bem Stücfen oerfcßränft. 2ßie er es etma non ber Schule
her gemohnt mar.

3d) mußte fofort, ba& ich ihn liebte. Stein ißerg rourbe
offen unb roeit, unb bie Klänge, bie mie eine Offenbarung burch
ben heißen Sommertag jubelten, erfüllten mein SSefen mit nie»

gefannter ©lüctfeligfeit.
Stile bie SJtenfcßen, bie gleich mir auf ben Sug marteten,

ber uns an bie ©eftabe bes Sees gurücfbringen follte, ftanben
anbächtig unbiautlos im Greife unb hörten gu. Stls er geenbet
hatte unb mit ein paar rafchen Sprüngen befcßeiben hinter ber
nächften ©artenmauer oerfchminben mollte, rief ihn bie meiß»
haarige Same, bie neben mir ftanb, mit freunblichen ©ebärben
gu fich. ©s mochte nicht bas erfte Sftat gemefen fein, baß fie
ihm 3ugehört unb fich an feinem ©efang erfreut hatte. ßangfam
unb gögernb tarn er näher, ©r märe rooßl lieber mit feinen
Kameraben, bie mit neugierigen SJtienen gu uns herüberfchau»
ten, baoongetollt.

Schmal, fd)eu unb fremb ftanb er ooruns. ©ine Sülle bun»'
felblonber Socten milberte ben frühen ©rnft ber hellen Kinber»
ftirn. Seine Slugen maren buntel, feucht unb tief unb manchmal
guette ein lichter ©olbfchimmer burch fie hin.

Schüchtern unb faft ein roenig befchämt ließ er bie Sdjofo»
labe, bie ihm bie Same lächelnb reichte, in feiner ßofentafche
oerfchminben. Sicher mar er über fo oiel Segeifterung unb
SBo'hlmollen oermunbert, mo es fich hei ihm boch nur um ein
Sebi'trfnis hanbelte. Senn bas Singen gehörte gu feinem Se»
ben, mie bie Suft gum Sltmen.

3d) hätte ihm auch etmas fchenfen -mögen, ©tmas überaus
Schönes unb Siebeoolles, mie es meinen- ©efühlen entfprach.
Slber ich befaß nichts, roas ihn hätte freuen tonnen. Sa ftreefte
ich ihm meine Sanb entgegen unb fühlte beg-lücft, mie fchmale,
gärtliche Singer fich in fie fchoben. ©inen turgen SDtoment lang
empfing ich bas ©efchenf feines Sächelns, bas mie etmas 5?oft»

bares in mich einbrang. Sann mar er oerfchmunben.
SBäbremb ich bas enge Sträßlein h munterfchritt, erftanben

in -meinem fjergen bie erlebten Klänge gu einer eingigen, berr»
liehen SJtelobje. Stile- SBärme füblichen Sonnenfcheins unb bie

gange Süße einer Kinberfeele maren in ihr enthalten unb
ra-ufchten burch mich hin.

Saft gögernb beftieg ich ben roartenben Sug. 2Bas ich eben
erlebt hatte, mar genug, um über bie Suft ber Stüctreife einen
leicht trauernben Schleier gu breiten.

Slber als ich mich aus bem Söagenfenfter beugte, um bas
liebliche Sitb bes in tiefes ©rün gebetteten Sorfes nochmals
-abfehiebnehmenb gu umfaffen, fchoß heiße Sreube gleich einer
Stamme in mir hoch. Stuf be-m Satmfteig, gerabe unter meinem
Senfter ftanb SJtario.

Sein Stic! hatte alles Srembe oerloren unb tarn bem
meinen griißenb entgegen, ©r nidte mir lächelnb g-u, unb in
biefem Sächetn lag eine große Sertrautheit unb Stahe. ®s mar
mie ber SBiberfcßein aller ©efühte, bie ich für ihn empfanb.
3d) hätte gu ihm nieberfteigen, feinen Kopf in meine #änbe
nehmen unb ihn tüffen mögen. Sermeit ich über biefett feit»
famen unb heftigen SBunfch nachfann, gab es einen IRucf, ein
fchriller Sfiff gerriß ben Srieben, ber über bie ßanbfchaft ge=
breitet lag unb ber Sag fuhr. SJtario hatte einen lurgen, er»

fehreetten Schritt rücfmärts getan; bann tarn plößlicß Seme»

gung in ihn. Stit fchnellen Seinen unb mehenben Socfen trabte
er neben bem Säcßlein her, roährenb fein Sticf mich guriief»
guh alten oerfueßte.

„2lbbio, abbio Signorina", Hang es mie ein lieber, gärt»
lieber ©ruß gu mir empor unb feine f-teine braune Sjanb flat»
terte mie eine lefete Siebfofung in ber blauen Sommertuft.

3d) tonnte nicht anbers. HJlit einer rafchen Seroegu-ng riß
ich mir bas rote, luftig getüpfelte Such »am Kopf unb ließ es

gum Senfter hinaus mehea. SJtario rannte immer noch, aber
er blieb mehr unb mehr gurüct. „2l-uf fffiieberfehn, SJtario, lie=

ber, Eleiner SJtario", fchrie ich in bas Ruften unb Sauchen bes
eilenben Suges, aber ich glaube nicht, baß SJtario meine SBorte
je oernotnrnen hat. Oer SBinb entriß fie lacbenb meinen Sip»
pen, trug fie baoon unb ftreute fie mi-lb umher mie fallenbe
Slätter.

Sann tarn eine unbarmhergige Siegung, bie Schienen
freifchten auf unb SJtario mar fort. Stau, grün unb golben lag
bas Sanb oor mir unb mollte mich mit feiner S err lieh feit tröften.

Slber alter ©lang unb bie reiche Schönheit eines im feßei»
benben Sonnenlicht fteßenben Sages oermochten nicht bie
Srauer meines ©emütes a-usgutöfchen; biefe tiefe Sraurigteit,
geboren aus ber ©rtenntnis, baß alles Schöne unb ©lüetliche
nur ein turger Sraum fei.

Senn mein #erg ahnte, baß SJiarios Bieber unb feine lä=
cßelnbe ßieblicßfeit mie ein flüchtiger Sonnenftraßl burch mein
Beben geglitten maren; unb baß ich ihn roohl niemals mieber»
fehen mürbe. —

bae beutfcl)fpracl)ige Scffittcrborf
SBer bas ©lüct hat, uttferer füblichen Sonnenftube einen

Sefuch abguftatten, faffe bas nächfte SJtat bie gute ©elegenßeit
beim Schopf unb mache oon Socarno aus einen Slbftectjer

ins SJt a g g i a t a l.
Ob uns bas 2luto ober bie Sahn führe, in beiben Sailen merben
mir oon ungemein reichhaltigen, munberbaren Statareinbrücfen
förmlich überfchüttet. Stoch geruhfamer bitbet fich bie Salut mit
bem Sahrrab unb außerbem mage ich fogar oon einer Sußtour
gu reben. Sie mag menig mobern unb geitgemäß erfeßeinen,
aber fie oerbitibet Sölenfch unb Banb unb Serg nah gueinanöer
unb bie Seit, bie gufäßlich oermenbet mirb, mirb reichlich be=

lohnt. Kurg oor Signasco (Ëifenbahnenbftation) breitet fich

© e o i o aus unb hier gmeigt bie Straße ab unb minbet fich in
oielen Kehren in ein Seitentat empor um über ßinescia bas be»
bäbige Oorf ©e.rentino gu erreichen, ©ine Straße führt oon
ba nach ©ampo ©imalmotto, bie anbere nach bem runb 1500 m
hoch gelegenen Sorf S o s c o »©urin, bem eingigen Seffiner
Oorf, in me-lchem Oeutfcß gefproeßen mirb. Stach 3 Stunben
Sußmanberung finb mir über einige 2lbtürgungen oon ©eoio
aus hierher gelangt, ©in oon hohen Sergen abgefcßloffener ïal»
teffet öffnet fich unb hier nun ift es uns, als ob mir gang un»,
oermutet in ein roährfcßaftes Sffiallifer Sorf geraten feien. Bas
oom Hilter unb ber Seit feßroarg gemorbene öolgmert heimelt
uns an unb mir ftaunen ob ber latfacße feines Sorhanbenfeins.
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Mario
Erinnerung aus dein Tessin. Vvn Erika Jemelin

Zuerst vernahm ich nur seine Stimme. Unwillkürlich mußte
ich an einen jpngen, hell sprudelnden Gletscherbach denken, der
sich unbekümmert zwischen dunklen Felsblöcken hindurch seinen
Weg sucht. In seinen Tönen wohnte die gleiche Kraft, Reinheit
und Frische, die in unberührtem Bergwasser zu finden ist.

Er mochte vielleicht zehn Jahre zählen, war nicht sehr
groß und hatte nackte, sonnenbraune Beine. Wie ein lichter
Fleck leuchtete seine helle Gestalt aus dem schattigen Dunkel-
grün der Bäume hervor. Während er seine Lieder sang, hatte
er den Kopf etwas in den Nacken geworfen und die Hände
auf dem Rücken verschränkt. Wie er es etwa von der Schule
her gewohnt war.

Ich wußte sofort, daß ich ihn liebte. Mein Herz wurde
offen und weit, und die Klänge, die wie eine Offenbarung .durch
den heißen Sommertag jubelten, erfüllten mein Wesen mit nie-
gekannter Glückseligkeit.

Alle die Menschen, die gleich mir auf den Zug warteten,
der uns an die Gestade des Sees zurückbringen sollte, standen
andächtig und 'lautlos im Kreise und hörten zu. Als er geendet
hatte und mit ein paar raschen Sprüngen bescheiden hinter der
nächsten Gartenmauer verschwinden wollte, rief ihn die weiß-
haarige Dame, die neben mir stand, mit freundlichen Gebärden
zu sich. Es mochte nicht das erste Mal gewesen sein, daß sie

ihm zugehört und sich an seinem Gesang erfreut hatte. Langsam
und zögernd kam er näher. Er wäre wohl lieber mit seinen
Kameraden, die mit neugierigen Mienen zu uns herüberschau-
ten, davongetollt.

Schmal, scheu und fremd stand er vor uns. Eine Fülle dun-'
kelblonder Locken milderte den frühen Ernst der hellen Kinder-
stirn. Seine Augen waren dunkel, feucht und tief und manchmal
zuckte ein lichter Goldschimmer durch sie hin.

Schüchtern und fast ein wenig beschämt ließ er die Schoko-
lade, die ihm die Dame lächelnd reichte, in seiner Hosentasche
verschwinden. Sicher war er über so viel Begeisterung und
Wohlwollen verwundert, wo es sich bei ihm doch nur um ein
Bedürfnis handelte. Denn das Singen gehörte zu seinem Le-
ben, wie die Luft zum Atmen.

Ich hätte ihm auch etwas schenken mögen. Etwas überaus
Schönes und Liebevolles, wie es meinen Gefühlen entsprach.
Aber ich besaß nichts, was ihn Hätte freuen können. Da streckte

ich ihm meine Hand entgegen und fühlte beglückt, wie schmale,
zärtliche Finger sich in sie schoben. Einen kurzen Moment lang
empfing ich das Geschenk seines Lächelns, das wie etwas Kost-
bares in mich eindrang. Dann war er verschwunden.

Während ich das enge Sträßlein hinunterschritt, erstanden
in meinem Herzen die erlebten Klänge zu einer einzigen, Herr-
lichen Melodie. Alle Wärme südlichen Sonnenscheins und die

ganze Süße einer Kinderseele waren in ihr enthalten und
rauschten durch mich hin.

Fast zögernd bestieg ich den wartenden Zug. Was ich eben
erlebt hatte, war genug, um über die Lust der Rückreise einen
leicht trauernden Schleier zu breiten.

Aber als ich mich aus dem Wagenfenster beugte, um das
liebliche Bild des in tiefes Grün gebetteten Dorfes nochmals
abschiednehmend zu umfassen, schoß heiße Freude gleich einer
Flamme in mir hoch. Auf dem Bahnsteig, gerade unter meinem
Fenster stand Mario.

Sein Blick hatte alles Fremde verloren und kam dem
meinen grüßend entgegen. Er nickte mir lächelnd zu, und in
diesem Lächeln lag eine große Vertrautheit und Nähe. Es war
wie der Widerschein aller Gefühle, die ich für ihn empfand.
Ich hätte zu ihm niedersteigen, seinen Kopf in meine Hände
nehmen und ihn küssen mögen. Derweil ich über diesen seit-
samen und heftigen Wunsch nachsann, gab es einen Ruck, ein
schriller Pfiff zerriß den Frieden, der über die Landschaft ge-
breitet lag und der Zug fuhr. Mario hatte einen kurzen, er-
schreckten Schritt rückwärts getan; dann kam plötzlich Bewe-
gung in ihn. Mit schnellen Beinen und wehenden Locken trabte
er neben dem Bächlein her, während sein Blick mich zurück-
zuhalten versuchte.

„Addio, addio Signorina", klang es wie ein lieber, zärt-
licher Gruß zu mir empor und seine kleine braune Hand flat-
terte wie eine letzte Liebkosung in ber blauen Sommerluft.

Ich konnte nicht anders. Mit einer raschen Bewegung riß
ich mir das rote, lustig getüpfelte Tuch vom Kopf und ließ es

zum Fenster hinaus wehen. Mario rannte immer noch, aber
er blieb mehr und mehr zurück. „Auf Wiedersehn, Mario, lie-
ber, kleiner Mario", schrie ich in bas Pusten und Fauchen des
eilenden Zuges, aber ich glaube nicht, daß Mario meine Worte
je vernommen hat. Der Wind entriß sie lachend meinen Lip-
pen, trug sie davon und streute sie wild umher wie fallende
Blätter.

Dann kam eine unbarmherzige Biegung, die Schienen
kreischten auf und Mario war fort. Blau, grün und golden lag
das Land vor mir und wollte mich mit seiner Herrlichkeit trösten.

Aber aller Glanz und die reiche Schönheit eines im schei-
denden Sonnenlicht stehenden Tages vermochten nicht die
Trauer meines Gemütes auszulöschen; diese tiefe Traurigkeit,
geboren aus der Erkenntnis, daß alles Schöne und Glückliche
nur ein kurzer Traum sei.

Denn mein Herz ahnte, daß Marios Lieder und seine lä-
chelnde Lieblichkeit wie ein flüchtiger Sonnenstrahl durch mein
Leben geglitten waren; und daß ich ihn wohl niemals wieder-
sehen würde. —

Bosco, das deutschsprachige Tessmerdorf
Wer das Glück hat, unserer südlichen Sonnenstube einen

Besuch abzustatten, fasse das nächste Mal die gute Gelegenheit
beim Schöpf und mache von Locarno aus einen Abstecher

ins Maggiatal.
Ob uns das Auto oder die Bahn führe, in beiden Fällen werden
wir von ungemein reichhaltigen, wunderbaren Natureindrücken
förmlich überschüttet. Noch geruhsamer bildet sich die Fahrt mit
dem Fahrrad und außerdem wage ich sogar von einer Fußtour
zu reden. Sie mag wenig modern und zeitgemäß erscheinen,
aber sie verbindet Mensch und Land und Berg nah zueinander
und die Zeit, die zusätzlich verwendet wird, wird reichlich be-

lohnt. Kurz vor Bignasco (Eisenbahnendstation) breitet sich

Cevio aus und hier zweigt die Straße ab und windet sich in
vielen Kehren in ein Seitental empor um über Linescia das be-
häbige Dorf C e r e nti no zu erreichen. Eine Straße führt von
da nach Campo Cimalmotto, die andere nach dem rund 150V m
hoch gelegenen Dorf Bosco -Gurin, dem einzigen Tessiner
Dorf, in welchem Deutsch gesprochen wird. Nach 3 Stunden
Fußwanderung sind wir über einige Abkürzungen von Cevio
aus hierher gelangt. Ein von hohen Bergen abgeschlossener Tal-
kessel öffnet sich und hier nun ist es uns, als ob wir ganz un-,
vermutet in ein währschaftes Walliser Dorf geraten seien. Das
vom Alter und der Zeit schwarz gewordene Holzwerk heimelt
uns an und wir staunen ob der Tatsache seines Vorhandenseins.



Bilder von einer hochfeierlichen Prozession in Bosco.

Der Heilige Theodor; ein römischer Märtyrer aus den Katakom-
ben in Rom. Der mit Gold und edlen Steinen reich geschmückte
Sarg des Heiligen wurde im Jahre 1938 anlässlich des zjo. Jahres-
tages seiner Ueberführung in die Kirche von Bosco, in der feierli-
chen Prozession mitgetragen.

Die Bauweise der Holzhäuser in Bosco entspricht genau den Walliser Bauten — ein
augenfälliger Beweis, dass die deutschsprechenden Bewohner aus dem Wallis hin-
übergewandert sind.

Die Verehrung von Heiligcnreliquien ist nichts anderes als der
uralte allgemein menschliche Brauch, grosse und gute Menschen
zu ehren, ihr Andenken durch Bildnisse zu erhalten und ihr
Grab und ihre Ueberreste zu bewahren. Reliquien sind die irdi-
sehen körperlichen Ueberreste vonHeiligen und ferner alle mögli-
chen Gegenstände, die mit dem Leib oder Leichnam, dem Grab,
Gewand, Leichentuch, Reliquienhülle oder einem sonstigen Anden-
ken in Berührung gekommen sind.

BOSCO
das deutschsprachige Tessinerdorf

Sas beutfcbfprachige Bosco ober mit ber beutfeben Orts-
beaetcijrumg: ®urin, ift bas böchftgelegene Dorf im Santon
ïeffin. (Es liegt auf 1506 m in einem rectjtsfeitigen Stebentat
bes Satte SJtaggia, in einer weiten ïaimulbe, bie ringsum Don
hoben Sergen umfebtoffen unb mit fdjönen Stlpmeiben unb
prächtigen fiärchen» unb Dannenwätbern gefcbmütft ift. Die
meiften Sltpmeiben unb Berge um bas Dorf tragen beutfebe
Stamen, mäbrenb 30 Btinuten unterhalb bes Dorfes bas 3ta»
tienifche wither faft ausfrfjtiegtich oorberrfebt. SBie im Bornat
ober Bat gormo33a finb auch in Bosco bie Einwohner oor

ungefähr 700 3abren aus bem Söatlis her eingemanbert. 3br
3abrhunberte bauernbes felbftänbiges Eigenleben erftärt fief)

neben politifchen unb gefcbicbtlicben Erünben unb bem sähen
geftbatten ber Bewohner an ihrer beutfeben Uebertieferung
bauptfächtich aus ber geograpbifeben Slbgefcbloffenbeit ber
Siebtungen. Stile biefe Sprachinfetn liegen in abgeriebenen
unb fchwer 3ugänglichen Bätern, bie nom Untertarfb noch burch
Schluchten ober Balftufen getrennt finb unb beren Berfebr mit
bem Dbermattis ein leichterer ift ats mit bem Beffin. Oft iff im
SBinter jegliche Berbinbung mit ben tiefer gelegenen Balfcbaften
unterbrochen. So blieb Bosco oon jebem fremben Einftuffe
nerfchont unb tonnte feine Eigenart in Sprache, Sitte, Brauch
unb Bottstum ungeftört beibehalten. Die fiebensmeife ber Be-
wobner ift äu&erft einfach- Sie meiften jungen Btänner man-
bern aus, um nach einigen 3abren Stufentbattes in ber grembe
mit ihren Erfparniffen wieber in bie erfetmte Heimat juriief-
autehren. Stts SDtaurer unb Steinhauer 3ieben fie in bie Stach-
barfantone, aber auch nach grantreich ober Stmerita, als ijol3-
fchnifeer unb Bergotber oon ijeiligenbitbern fuchen fie ihr Brot
in 3talien. 3" ijaufe treiben fie bann wieber ihre färglicbe
fianbwirtfehaft, bereiten Butter unb Stafe unb pflegen ihre
Stühe, bie oon einer gan3 befonbers tteinwücbfigen Bergraffe
finb.

Bitàc von einer bocBkeierliclieil Prozession in Loseo.

Der ilcilizze l'iiecxior -, ein römiseker ^lârt^rer âus cien t^tnieoin-
den in Korn. Der mit Lolll unà ecilen Steinen reick ^esckmückte
8-trx <ies Heiligen wurcle im ^nkre iyz8 nnlssslick «les 2Zc>. àkres-
tNAes seiner UeberkükrunA in <iis Xirciie von Lose«, in <ier keierli-
eilen Prosession mitSetrnxen.

Vie Lsuweise «ier ljoisiiâuser in Losco entspricht ^ennu eien VVnUiser Bauten — ein
suAenkâiliAer Beweis, class <Iie cleutscllsprecken^en Bewohner sus «lein Wallis hin-
üherxewsnBert sincl.

Die VerekrunK von Ileiiixenrciil^uien ist nichts snâeres sis «ler
oralte sll^emein menschliche Lrsuck, xrosse uncl xute Menschen

ehren, ihr /Vncienhen clurck öilclnjsse su erholten un<i ikr
k-rsh un<j ihre veberreste su hewshren. Reliquien sincl 6ie irrli-
sehen Icörperlicken Deberreste vonlleili^en uncl kerner slle moxli-
chen Lexenstsn^e, ciie mit <lem I.eib 06er Beicbnam, Bem (Zrsb,
Lewsncl, leichentuck, Reliquienhüllo 06er einem sonstigen âncien-
ken in Berührung xelcommen sinck.

Ä»8 ckvvtsellspraediKv lessinvrÄork

Das deutschsprachige Bosco oder mit der deutschen Orts-
bezeichnung: Turin, ist das höchstgelegene Dorf im Kanton
Tessin. Es liegt auf 1506 m in einem rechtsseitigen Nebental
des Balle Maggia, in einer weiten Talmulde, die ringsum von
hohen Bergen umschlossen und mit schönen Alpweiden und
prächtigen Lärchen- und Tannenwäldern geschmückt ist. Die
meisten Alpweiden und Berge um das Dorf tragen deutsche
Namen, während 30 Minuten unterhalb des Dorfes das Ita-
lienische wieder fast ausschließlich vorherrscht. Wie im Pomat
oder Val Formozza sind auch in Bosco die Einwohner vor

ungefähr 700 Jahren aus dem Wallis her eingewandert. Ihr
Jahrhunderte dauerndes selbständiges Eigenleben erklärt sich

neben politischen und geschichtlichen Gründen und dem zähen
Festhalten der Bewohner an ihrer deutschen Ueberlieferung
hauptsächlich aus der geographischen Abgeschlossenheit der
Siedlungen. Alle diese Sprachinseln liegen in abgeschiedenen
und schwer zugänglichen Tälern, die vom Unterland noch durch
Schluchten oder Talstufen getrennt sind und deren Verkehr mit
dem Oberwallis ein leichterer ist als mit dem Tessin. Ost ist im
Winter jegliche Verbindung mit den tiefer gelegenen Talschasten
unterbrochen. So blieb Bosco von jedem fremden Einflüsse
verschont und konnte seine Eigenart in Sprache, Sitte, Brauch
und Volkstum ungestört beibehalten. Die Lebensweise der Be-
wohner ist äußerst einfach. Die meisten jungen Männer wan-
dern aus, um nach einigen Iahren Aufenthaltes in der Fremde
mit ihren Ersparnissen wieder in die ersehnte Heimat zurück-
zukehren. Als Maurer und Steinhauer ziehen sie in die Nach-
barkantone, aber auch nach Frankreich oder Amerika, als Holz-
schnitzer und Vergolder von Heiligenbildern suchen sie ihr Brot
in Italien. Zu Hause treiben sie dann wieder ihre kärgliche
Landwirtschaft, bereiten Butter und Käse und pflegen ihre
Kühe, die von einer ganz besonders kleinwüchsigen Bergrasse
sind.
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