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Soll unser «Uritli einen Bern! erlernen?
Die Zeiten, da viele Mädchen und besonders die Töchter aus

den sog. «besseren Kreisen» nach dem Schulaustritt ein, zwei
und oft mehr Jahre in Pensionaten der welschen Schweiz und
des Kantons Tessin zubrachten, um alsdann zu Hause noch
einige Zeit zuzuwarten, bis sie sich verheirateten, sind wohl end-
gültig vorbei. Wenn auch noch heute die meisten jungen Mäd-
chen ihre Bestimmung in der Gründung einer Familie erblicken,
so ist es doch allgemein üblich geworden, sich erst einmal
einen Beruf zu suchen und diesen Beruf einige Zeit auszuüben.

So geht denn der Weg zur Familie heute meist durch die
Berufslehre und über den Arbeitsplatz, seltener vom Eltern-
haus in den eigenen Hausstand.

Diese Wandlung in der Auffassung über die Aufgabe, die
unserer weiblichen Jugend zufällt, ist seit dem letzten Welt-
kriege besonders deutlich geworden. Abgesehen von der Not-
wendigkeit für eine Grosszahl der die Schule verlassenden
Mädchen, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, müssen
wir die Ursache dafür vor allem auch im Selbständigwerden
der Frau in allen Gebieten des täglichen Lebens suchen. Auch
die Zeiten, da der Spruch «die Frau gehört ins Haus» noch
allgemeine Geltung besass, sind vorbei und es gibt kaum mehr
einen Beruf, den Frauen nicht auch ergreifen und ausüben
könnten. Ja, es ist eigentlich selbstverständlich geworden, dass
das Mädchen nach Schulaustritt in eine Berufslehre irgend-
welcher Art eintritt, sofern es nicht gedenkt, eine höhere Mittel-
schule oder eine Berufsschule zu durchlaufen.

Die Ueberlegung, dass eine abgeschlossene Berufsbildung
einen sicheren Rückhalt für alle Zufälle des Lebens verbürgt,
wird von Eltern und Kindern allgemein als richtig erkannt und
dass sie sich schon hundertfach bewährt hat, braucht kaum mit
Beispielen belegt zu werden.

So kann denn unsere eingangs gestellte Frage füglich mit
einem vorbehaltlosen «Ja» beantwortet werden. Gewiss, unsere
Mädchen sollten nicht nur — sie müssen einen Beruf erlernen,
wenn sie für das Leben gerüstet sein wollen!

Weniger einfach als die grundsätzliche Beantwortung der
Frage, ob ein Beruf zu ergreifen sei, ist die nach der Wahl des
Berufes. Wir haben allerdings bereits erwähnt, dass der Frau
heute sozusagen fast alle Berufsarten offen stehen. Die Berufs-
wähl aber ist eben an sich, und zwar für Knaben und Mädchen,
keine einfache Entscheidung und die Kinder sind in der Min-
derheit, die bei Schulaustritt mit aller Klarheit sich bereits für
einen bestimmten Beruf entschieden haben. Recht oft gilt es
dann, für den Knaben oder das Mädchen einen Beruf zu suchen
und nicht selten lassen sich dabei die Eltern durch die Lage
auf dem Arbeitsmarkt bestimmen, welche Berufslehre sie für

ihr Kind wählen. Dass ein solches Vorgehen vom erzieherischen
Standpunkt aus als mindestens. fragwürdig bezeichnet werden
muss, ist klar; denn es gibt kaum eine grössere Belastung im
Leben als die, einen Beruf ausüben zu müssen, für den man
weder Freude noch Liebe aufzubringen vermag.

Es ist daher eine selbstverständliche Pflicht für die Eltern,
aber auch für die Schule, dem Kinde bei der Berufswahl zu
helfen und zu raten. Besonders die Schule sollte mehr als bis
anhin sich in den Dienst der Berufsklärunp stellen. Berufs-
klärung ist dabei nicht zu verwechseln mit Berufsberatung und
besteht im wesentlichen darin, den Schülern und Schülerinnen
der letzten Schuljahre zu zeigen, welche Berufsmöglichkeiten
es gibt und worin die tägliche Arbeit in den einzelnen Berufen
besteht. Wir denken dabei an den Besuch der Werkstatt eines
Schreiners, eines Wagners, eines Schlossers usw. Der Hand-
werker hätte alsdann den jungen Besuchern zu zeigen und zu

erklären, worin die Schwierigkeiten und wo die Freuden und
Leiden des Berufes liegen, welche Fragen sich in ihm auf-
zeigen und wie die Arbeit im Einzelnen erfolgt. Man macht
immer und immer wieder die Erfahrung, dass Knaben und
Mädchen sich über irgend einen Beruf vollkommen falsche
Vorstellungen machen. Einmal in der Lehré, erklären sie, wenn
sie gewusst hätten, wie die Arbeit in Wirklichkeit aussehe,
würden sie diesen Beruf nie ergriffen haben.

Alle derartigen Erwägungen haben denn auch dazu geführt,
für das 9. Schuljahr eine Neuordnung zu fordern, die stärker
als bisher auf die Anforderungen des Lebens Rücksicht nehmen
soll. Die Umgestaltung des letzten Schuljahres ist jedoch noch

nicht soweit gediehen, dass sie in unseren Schulen schon näch-

stens eingeführt werden könnte. Es ist aber zu hoffen, dass die

Frage in nächster Zeit gründlich abgeklärt wird und dass sich

daraus für unsere Jugend eine möglichst weitgehende Förderung
ergibt.

Besondere Wichtigkeit kommt bei der Berufswahl der Be-

rufsberatunp zu. In allen grösseren Ortschaften unseres Kantons
bestehen heute Berufsberatungsstellen, die der Bevölkerung
kostenlos zur Verfügung stehen. Eltern, deren Kinder sich nicht

zu einem bestimmten Berufe entscheiden können, wenden sich

daher mit Vorteil an den Berufsberater, wenn es gilt, für das

die Schule verlassende Kind einen Beruf auszuwählen. Jedenfalls
aber sollten alle Eltern, jedem Kind die Möglichkeit geben, ernen

Beruf zu ergreifen, und zwar einen Beruf, der den Neigung®
und Fähigkeiten des Knaben oder Mädchens Rechnung trägt

und zu dem eine richtige Berufslehre mit abschliessender Lehr-

Prüfung führt. Denn wohl kaum gab es je eine Zeit, da es so

notwendig war, dass «auch Gritli einen Beruf erlernt». -e-

©in grtljïljunbert fautumtlc ,Oci(- tut* ^ffegeanftalt TOitftnße«

Diese grosse staatliche Anstalt kann in diesem Frühjahr auf
ein Halbjährhundert ihres Bestehens zurückblicken. Im Nach-
folgenden sei versucht, kurz etwas über die Gründung und die
Entwicklung während dieser Zeitspanne zu berichten.

Bis gegen Mitte des 18. Jahrhunderts gab es in bernischen
Landen keine besondere Anstalt für Geisteskranke. Man brachte
solche Leute, wenn ihre dauernde Versorgung nötig war, in der
Insel oder im Obern Spital (Burgerspital) unter. Anno 1744/49
wurde ein «Tollhaus» oder Irrenhaus in der Gegend der heutigen
Waldau erbaut. Es mag uns heute sehr eigentümlich berühren,
wenn wir lesen, dass neugierigen Spaziergängern die unheil-
baren Insassen durch Gucklöcher in den Zellentüren gegen ein
Trinkgeld gezeigt wurden! Die öffentliche Meinung war eben
noch vor hundert Jahren zu einem grossen Teil beherrscht von
mittelalterlich anmutenden Anschauungen über Geisteskrank-
heiten.

Es ist das besondere Verdienst des Dr. Lehmann, Regierungs-
rat und Direktor des Innern, dass der Gedanke des Baues einer
zeitgemässen Irrenanstalt schliesslich Gestalt annahm. Als erste
der drei kantohalen Irrenanstalten konnte im Jahre 1855 die-
jenige der Waldau mit 250 Plätzen in Betrieb genommen werden,
1898 erfolgte die Eröffnung der dritten Anstalt in Bellelay.
Schon ein Jahr nach dem Bezug der Waldau wurde über Platz-
mangel geklagt und der Neubau einer weitern Anstalt als drin-
gendes Bedürfnis angeregt. Von 1870 an bildete die Erweiterung
der Irrenpflege das ständige Traktandum der Staatsbehörden
und der Inselkorporation. Festere Form gewann der Plan, ein
neues Gebäude zu erstellen, als sich 1877 dem Staat die günstige
Gelegenheit bot, in Münsingen die Schlossbesitzung des ver-
storbenen Herrn Lange zu kaufen, die von den Erben zu diesem
Zwecke angeboten wurde. Der Grosse Rat beschloss den Ankauf
fast einstimmig. Der Kaufpreis für das Schlossgut samt Hun-
zikengut (436 Jucharten Land und Wald) belief sich auf Fr.

430 000. Einen weiteren wesentlichen Fortschritt zur Finanzie-

rung der im Wurfe«liegenden neuen Anstalt war der im Jahre

1880 beschlossene Steuerzuschlag von Vio Promille für den Ausbau

der Krankenanstalten und»besonders auch für die Erweiterung
der Irrenpflege.

Mit echt bernischem Tempo wurde die grosse Aufgabe an

die Hand genommen. So erfolgte endlich 1885 im Grossen Eat

der Beschluss, die Waldau in tunlichster Weise zu erweitern und

auf der Schlossdomäne Münsingen eine neue Anstalt zu errieh-
ten. Nachdem 1890 die Vio Promille Extrasteuer für weitere zehn

Jahre speziell für den Neubau in Münsingen beschlossen wurde,

konnte schliesslich im Frühjahr 1892 mit dem Bau der Anstalt

begonnen werden. Sofort wurde der Bau von Zufahrtsstraßen,
der Kanalisation und der Wasserversorgung in Angriff genom-

men. Am 1. November 1894 bezog Direktor Dr. Georg Glaser

die Direktorenwohnung. Das Bernervolk, welches durch Ge-

Währung finanzieller Mittel der neuen Anstalt sein Wohlwollen
bewiesen hatte, zeigte auch grosses Interesse für den werdenden
Bau. Am letzten Februarsonntag des Jahres 1895, als die Anstalt

vor ihrer Eröffnung stand, wurde sie von mindestens 1800 Per-

sonen besichtigt.
Am Bau der Anstalt, die Raum für 500 Kranke bot, waren

die Architekten Tièche (Zentralbau), Fr. Schneider (Oekonomie)
und Lutstorf (Pavillon für Unruhige) beteiligt; die Leitung fur

die übrigen Bauten hatte das Kantonsbauamt inne. Die Garten-
und Parkanlagen schuf Landschaftsgärtner Walser.

Wie bereits erwähn% wurde als Direktor Herr Dr. Georg

Glaser, ein anerkannter Fachmann und vorher leitender Arzt

der Privatheilanstalt Münchenbuchsee, auf dem Wege der Be-

rufung gewählt. Dieser zusammen mit dem Verwalter, denen

sich später auch der Oekon'om und ein Verwaltungsgehilfe b®'"

gesellten, hatten ihre Arbeiten zwecks Vorbereitung der Be-

triebsaufnahme einige Monate vor Eröffnung der Anstalt etil-
(Schluss auf Seite 3/3;
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iinkti DArttKî S»i»Si» c l
Oie Leiten, da viele Mââcksn und besonders dis löektsr sus

den sog. «besseren Kreisen» nack dem Zckulsustritt sin, ?wsi
und okt mskr satire in Lensionatsn der welscksn Sckwei? und
des Kantons Hessin ?ubrsektsn, uin alsdann ?u Kauss nock
einige Lsit ?u?uwsrten, bis sie sieb verksiratstsn, sind wokl end-
gültig vorbei. Wenn suck nock beute dis meisten jungen Mââ-
eben ikre Bestimmung in der Oründung einer Lamilie erblicken,
so ist es dock sllgernsin üblicb geworden, sieb erst einmal
einen Lernt ?u suebsn und diesen Lernt einige Lsit sus?uüben.

So gebt denn der Weg ?ur Lamilie beute insist âurck dis
Lerukslskrs und über den àbsitsplat?, seltener vorn Litern-
bsus in den eigenen Hausstand.

Oisss Wandlung in der àkksssung über âis ^.ukgabs, die
unserer wsiblicksn äugend ?utällt, ist seit âsrn letzten Welt-
Kriegs besonders dsutlick geworden. ábgsseksn von der Kot-
wendigksit tür eins Oross?akl der die Sckule verlassenden
Mädcken, ikrsn Lsbsnsuntsrkalt selbst ?u verdienen, rnüsssn
wir âis Orsacke dakür vor allem auck im SslbstSndigwsrdsn
âsr Lrsu in allen Osbietsn âss täglicken Lebens sucben. àck
âis Leiten, da âsr Spruck «âis Lrau gebort ins Leus» nock
allgemeine Geltung besass, sinâ vorbei unâ es gibt kaum rnskr
einen Lernt, äsn Lrausn nickt auck srgrsitsn unâ ausüben
könnten, äs, es ist eigsntlicb sslbstvsrständlick geworden, dass
das Mädcken nack Sckulsustritt in eins Lerutslsbrs irgsnâ-
wsleber ^.rt eintritt, sokern es nickt gsâsnkt, eins böbsrs Mittel-
scbuls oâsr sine Lsrutssckuls ?u durcklaufsn.

Ois Osbsrlsgung, dass eine skgeseklosssne Lerutsbilâung
einen sickeren Lückkalt tür alle Lutälls âss Lebens verbürgt,
wirâ von Litern unâ Kindern allgemein als ricktig erkannt unâ
dass sis sick sckon kunâsrttsck bswäkrt bat, brauckt kaurn rnit
Beispielen belegt ?u werâsn.

So kann âenn unsers eingangs gestellte Lrags tüglick rnit
sinern vordsksltlossn «la» beantwortet werâsn. Oswiss, unsers
lVlääcksn sollten nickt nur — sie müssen einen Lsrut erlernen,
wenn sie tür âss Leben gerüstet sein wollen!

"Weniger sintsck als âis grundsät?1icke Leantwortung âsr
Lrage, ob sin Lerut ?u srgrsiten sei, ist âis nack âsr Wakl âss
Lsrnfss. "Wir kabsn allerdings bereits srwsknt, dass âsr Lrau
beute sozusagen tast alle Lsrutssrtsn ottsn stsksn. Ois Lsruts-
wskl aber ist eben an sieb, unâ zwar tür Knaben unâ lVlääcksn,
keine eintscks Lntscksiâung unâ âis Kinâsr sinâ in âsr lVlin-
âerksit, âis bei Sckulaustritt rnit aller Klarksit sick bereits tür
einen bestimmten Lsrut sntsckiedsn kabsn. Leckt ott gilt es
âann, tür äsn Knaben oâsr âas lVlääcksn einen Lsrut ?u zucken
unâ nickt selten lassen sick âsbsi âis Litern âurck âie Lags
auk âsm ^rbeitsmsrkt bestimmen, wslcks Lsrutslekrs sis tür

ikr Kinâ wäklsn. Oass ein solckss Vorgeben vom sr?iskeriscksr>
Standpunkt aus als mindestens tragwürdig bs?eicknst werâsn
muss, ist klar; âenn es gibt kaum eins grössere Belastung àLeben als âis, einen Lsrut ausüben ?u müssen, tür âen man
wsâsr Lrsuds nock Liebe sut?ubringsn vermag.

Ls ist âaksr eins sslbstvsrständlicks Ltlickt tür âis Litern
aber auck tür âie Sckule, âsm Kinâs bei âsr Lsrukswskl M
Kelten unâ ?u raten. Lesonâers âis Sckule sollte mskr als bis
ankin sick in âen Oisnst âsr Lerujsklârung stellen. Lsrukz.
Klärung ist âaksi nickt ?u vsrwsckssln mit Lsrutsbsrstung unâ
bsstekt im wsssntlicksn darin, âen SckülZrn unâ Sckülsrinnen
âer letzten Sckuljskrs ?u ?sigsn, wslcks Lsruksmöglickksiten
es gibt unâ worin âis tsglicke Arbeit in äsn einzelnen Lsruken
bestskt. "Wir âsnken dabei an âen Lssuck âsr "Werkstatt ein«
Sckrsinsrs, eines Wagners, eines Scklosssrs usw. Osr Lsnâ-
werksr kätts alsâann âen jungen Lssucksrn ?u Zeigen unâ?u
erklären, worin âis Sckwisrigksiten unâ wo âis Lrsuâsn unâ
Lsiâsn âss Lsrutes liegen, wslcks Lrsgsn sick in ikm auk-
?eigsn unâ wie âie àbsiì im Lin?elnen srtolgì. lVlan mscdt
immer unâ immer wieder âis Lrtskrung, âass Knaben unâ
Mädcken sick über irgsnâ einen Lsrut vollkommen talsà
Vorstellungen macksn. Linmal in âsr Lekre, erklären sie, wenn
sie gswusst kätten, wie âis Arbeit in Wirklickkeit sussske,
würäen sis âisssn Lsrut nie srgrittsn kabsn.

Mls âerartigsn Lrwägungen kabsn âenn suck da?u gskükrt,
tür âas 3. Lckuljakr eins Keuorânung ?u korâsrn, âis stsàr
als bisksr sut âis àtorâsrungsn âes Lebens Lücksickt nskmen
soll. Ois Umgestaltung âss letzten Sckuljakrss ist jeâock nock

nickt soweit gsâisksn, âsss sis in unseren Sckulen sckon nsek-
siens singstükrt werâsn könnte. Ls ist aber 2u Kokken, âsss âie

Lrags à nàckstsr Lsit grünälick abgeklärt wirâ unâ âsss à
âaraus tür unsers âugenâ sine möglickst wsitgsksnâs Lôrâêrunz
ergibt.

Lesonâers Wicktigksit kommt ksi âsr Lsrukswskl âsr Le-

ru/zdsraàns 2U. In allen grösseren Ortsckattsn unseres Kanà
bsstsken beute Lsrutsbsrstungsstsllsn, âis âsr Lsvölkeruoz
kostenlos 2ur Vsrtügung stsksn. Litern, âersn Kinâsr sick ruM
2U einem bestimmten Lernte sntsckeiâsn können, wenâsn sicd

âaksr mit Vorteil an äsn Lsrutsdsratsr, wenn es gilt, tür à
âis Lckule vsrlssssnâs Kinâ einen Lernt ausxuwâklsn. âsâsrkck
aber sollten ails Litern jsâsm Kàâ âis Mägliekksit geben, àLernt 2u srgrsitsn, unâ 2war einen Lerut, âsr âen KsiguiM
unâ Läkigksitsn âes Knaben oâsr lVlsâckens Lecknung tiU
unâ 2u âem sins ricktigs Lerukslskrs mit absckliesssnâsr Là-
prütung tükrt. Osnn wokl kaum gab es je eins Lsit, äs es so

notwsnâig war, âass «auck Sritli einen Lsrut erlernt». -e-

Ein halbes Jahrhundert Bernische kantonale Heil und Pflegeanstalt Münsingen

Oisse grosse stsatlicks Anstalt kann in âissem Lrükjakr suk
ein Kalbjskrkunâsrt ikres Lsstsksns Zurückblicken. Im Kack-
kolgsnâen sei vsrsuckt, Kur? etwas über âis Vrünäung unâ âie
Lntwicklung wàkrenâ âieser Lsitspanne ?u bsrickten.

Lis gegen lVIitts âss 18. âskrkunâsrts gab es in bsrniscksn
Lanâsn keine besonders rVnstalt tür «Lsisteskranks. Man krackte
solcks Leute, wenn ikre dauernde Versorgung nötig war, in der
Insel oder im Obern Lpitsl (Lurgsrsxutal) unter, ^nno 1744/49
wurde sin «lollkaus» oder Irrsnkaus in âsr Osgenâ der ksutigsn
Walâsu erbaut. Ls mag uns beute sekr eigsntümlick bsrükrsn,
wenn wir lesen, dass neugierigen Spaziergängern die unksil-
baren Insassen âurck Oucklöcksr in äsn Lsllentürsn gegen sin
Ikinkgslâ gezeigt wurden! Ois öttsntlicks Meinung war eben
nock vor kunâert âskrsn ?u einem grossen Leil bsksrrsckt von
mittslslterlick anmutenden àsckauungsn über Osistsskrsnk-
keitsn.

Ls ist das besonders Verdienst des Or. Lskmsnn, Rsgierungs-
rat und Direktor des Innern, dass der Osdanks des Laues einer
?eitgsmässsn Irrenanstalt scklissslick Osswlt annskm. ^.ls erste
der drei ksntokslen Irrenanstalten konnte im üskrs 18SS die-
jsnigs der Waldsu mit 250 Llät?sn in Betrieb genommen werden,
1898 srtolgts die Lröttnung der dritten Anstalt in Lsllslax.
Lckon sin lakr nack dem Ls?ug der Waldsu wurde über List?-
mangel geklagt und der Ksubsu einer wsitsrn Anstalt als drin-
gsndes Ledürtnis angeregt. Von 1870 an bildete die Erweiterung
der Irrsnptlsgs das ständige Lraktandum der Ltsatskskördsn
und der Insslkorporation. Lsstsrs Lorm gewann der Llan, sin
neues Osbauâe ?u erstellen, als sick 1877 dem Staat die günstige
Oslegsnkeit bot, in Münsingen die Lcklossbssit?ung des ver-
storbsnen Herrn Lange ?u kauten, die von den Lrben ?u diesem
Lwscks angeboten wurde. Osr Orosss Rat dssckloss den i^nkaut
tast einstimmig. Osr Kaukprsis tür das Lcklossgut samt Nun-
Äksngut (436 üucksrtsn Land und Wald) bslisk sick sut Lr.

430 000. Linsn weiteren wsssntlicksn Lortsckritt ?ur Linarrà-
rung der im Wurts.Usgsnâsn neuen Anstalt war der im lâe
1880 bsscklosssns Stsusr?uscklsg von Vm Lromille tür den ààu
der Krankenanstalten unâ«kssonâsrs auck kür die Lrwsitsrunê
der Irrsnptlsgs.

Mit eckt bsrniscksm Lempo wurde die grosse àtgsbe W

die Land genommen. Lo srtolgts sndliek 1385 im Orossen Rsi

der Lesckluss, die Waldsu in tunlickstsr Weise ?u erweitern unâ

sut der Scklossdomäns Münsingen sine neue Anstalt ?u srricb-
ten. Kackâsm 1390 dis Lromille Lxtrsstsusr tür weitere Wd»

üakrs sps?isll tür den Ksubau in Münsingen bsscklosssn wurde,

konnte sckliessliek im Lrükjakr 1892 mit dem Lau der àstslt
begonnen werden. Sotort wurde der Lau von LutskrtsstrsWSN,
der Kanalisation und der Wasserversorgung in ^.ngritt gsnow-
men. /Im 1. Kovembsr 1894 bs?og Direktor Or. Oeorg Olssêi

die Oirsktorsnwoknung. Das Lsrnsrvolk, wslckss durcd Le-

wskrung tinan?is11sr Mittel der neuen Anstalt sein Woklwolle»
bewiesen batts, ?sigts suck grosses Interesse tür den werdend«!
Lau. letàn âes Cadres 1395, als âie àstsn
vor ikrsr Lröttnung stand, wurde sie von mindestens 1800 Lê»

sonsn bssicktigt.
^m Lau der Anstalt, die Raum tür 500 Kranke bot, waren

die ^rckitsktsn Liscks (Lsntralbau), Lr. Lcknsidsr (Oskonomrej
und Lutstort (Lsvillon tür Llnrukigs) beteiligt; die Leitung kur

die übrigen Lauten batts das Kantonsbausmt inné. Oie Osrten-
und Larkanlagen sckut Landscksttsgärtnsr Wslser.

^Vie dereits erwädntzi ^vui7âe als viràter Herr Dr. deors

Olassr, sin anerkannter Lackmann und vorksr leitender iVêl
âer k>i-1vatliei1ansta1t ^Türic^euduelisee, auk âeiu IsseZe âer Le-

rutung gswkklt. Dieser ?ussmmsn mit dem Verwalter, dene/i

sick später auck der Oskonbm und sin Vsrwaltungsgskilke be>-

gesellten, batten ikre àbsiten ?wscks Vorbereitung der oê'

trisksauknakms einige Monats vor Lröttnung der àrstslt aul-
(8cli!u55 auf 8eite 2/^)
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für die Kleinsten!

Moterial: 2 Knäuel weisse Angorawolle, etwas Kontrastwolle,
1 paar Stricknadeln 2Va.

Arbeitsfotge: Die Schuhchen werden offen gestrickt, man
beginnt unten mit einem Anschlag von 70 Maschen, strickt zu-
nächst 8 Rippenreihen. Dann glatt rechts fortsetzen und wie
folgt weiter fahren.

1. Reihe, 30 M. r, 1 überzogenes Abnehmen, 6 M. r, 2 M. r,
zusammen stricken 30 M. rechts.

2. Reihe, 29 M. 1. 2 M. links zusammen stricken, 6 M. links,
2 M. 1, zusammen stricken, 29 M. links stricken.

Auf diese Weise wird beidseitig der mittleren 6 M. 12 Mal
abgenommen, so dass noch 46 M. auf der Nadel sind. Dann noch
2 Rippenreihen, lose abketten. Dann wird noch 1 Toür fester
Maschen angehäkelt und ein Riemli, auch mit einer Tour
fester Maschen.

ffasenköpfli: Das Hasenköpfli wird extra gearbeitet und dann
an das Schuhchen angenäht. Man strickt ein 2V2 cm breites
wie langes Teilchen mit glatten rechten M., dann abketten. Die
Oehrchen : 6 M. anschlagen in Rippen arbeiten, 4V2 cm lang und
abketten.

Dann wird auf das Gesichtteilchen mit Kontrastwolle ein
Hasengesichtii aufgestickt, dann die Oehrli angenäht. Diese
muss man unten etwas zusammen ziehen, damit sie Form
bekommen. Nun wenn das Schuhchen zusammen genäht ist, wird
das Gesichtli mit den Oehrli auf das Schuhchen aufgenäht,

« Moses in der Wüste » fragt: Glauben
Sie an Gedankenübertragung?

Antwort: Es gibt Dinge, an die man
nicht glauben soll, wenn man sie nicht
erfahren hat, und hat man sie erfahren,
soll man sich nicht dazu hergeben, andere
Leute davon überzeugen zu wollen. Denn
zu den Uebeln erster Ordnung unserer
Epoche gehört bekanntlich das Schwatzen
über Dinge, voh denen man nichts weiss.
Was soll man Ihnen darum sagen? Be-
obachten Sie eine Zeitlang Ihre Kor-
respondenz. Ist es nie geschehen, dass Sie
einen Brief abschickten, und dass schon
einen halben Tag hernach ein Brief des
Adressaten an Sie in Ihrem Briefkasten
lag? Mir ist das hundertmal begegnet.
Immerhin muss ich sagen, dass es meist
dann der Fall war, wenn ich in einem er-
regten Zustande geschrieben und mich mit
dem Empfänger innerlich stark beschäf-
tigte oder auseinandersetzte. Mein Ge-
mütszustand und die Lebhaftigkeit meiner
Gedanken scheinen also die « Wellen » er-
zeugt zu haben, welche ihn erreichten und
zum Schreiben veranlassten, noch bevor
er meinen Brief erhielt. Dieser Art sind
aber alle « Gedankenübertragungen ». Der
Himalayaforscher Professor Dyrenfurth
sagte einmal in einem Vortrag, gehalten

Ein halbes Jahrhundert Bernische kantonale Hell- und Pflegeanstalt MSnsingen

genommen. Am 15. März 1895 rückten der zweite Arzt wie das
Pflegepersonal an und am 23. März traf die erste Patientin ein.
Der eigentliche Einzug begann indessen erst am 29. März. Innert
drei Wochen kamen aus ausserkantonalen Anstalten insgesamt
124 arme Kranke an ihren neuen Bestimmungsort. Auf Jahres-
ende 1895 war das Haus mit 516 kranken Insassen bereits gefüllt.

Bis zu seinem im Jahre 1912 erfolgten Rücktritt hatte Di-
rektor Dr. Glaser die Anstalt, welche in den .ersten Jahren
ihres Bestehens von Aerzten aus aller Herren Länder besucht
wurde, umsichtig und mit grossem Erfolg geleitet. Ihm folgte,
ebenfalls ehrenvoll auf dem Wege der Berufung, Herr Dr.
Ulrich Brauchli, dem die grosse Pflicht oblag, das Unternehmen
auch während der schweren Kriegsjahre 1914—1918 hindurch-
zusteuern. Seine Wirksamkeit bis ins Jahr 1938, wo er nach
50]ähriger erfolgreicher ärztlicher Tätigkeit vom Direktorenamt
Abschied nahm, liegt noch in bester Erinnerung. Viele zweck-

oben wird etwas offen gelassen, damit man es noch mit etwas
Watte ausfüllen kann, dann zunähen. Zuletzt wird mit ein
paar Wollresten noch ein Schnauz gebildet. Zum Verschluss
1 Knöpfli und Riegeli dazu annähen. I. F.

land), aufgehalten. Seine Landschaften
verraten heute viel mehr als seine Schu-
lungsorte den eigen erworbenen, ausge-
reiften persönlichen Stil, dessen Vorbe-
dingungen die seit Hodler geübte Land-
schaftsmalerei, insbesondere Bergmalerei,
zu sein scheint. Hoffentlich sind Sie in der
Lage, sich eine dieser Landschaften zuzu-
legen,

Hans Erb in O. fragt: Woher kommt
wohl der Name «Minger»? Bedeutet er,
was man meinen könnte, eine Gering-
Schätzung? Gar wenns « Minder » heisst?

Antwort: Denken Sie an den Ausdruck:
«Das mindere. Basel». Es wird damit
nichts über die geringere Bedeutung der
Stadt nördlich des Rheins gesagt, sondern
einfach dasselbe, was der heutige Name
« Kleinbasel » ausdrückt. « Minder » redet
einfach vom zweiten Rang, ist verwandt
mit dem lateinischen « minor » und wird
angewendet auf die im zweiten Rang steh-
henden jüngern Brüder einer Familie, im
Gegensatz zu den « majores » oder altern,
oder « obern » Mitglieder. Der Familien-
name Minger, oder im Ober-Aargauischen
Münger, oder moderner Minder dürfte
also auf Familien hinweisen, deren Ahn-
herren einst die «jüngern Brüder» oder
direkt die «jüngsten» Brüder ihrer Fa-
milien waren.

massige Umbauten und Erweiterungen, wie der Neubau eines
Pflegerinnenheims, sind Zeugen seiner rastlosen Arbeit.

Im Zusammenhang mit der planmässigen, fortschrittlichen
Förderung der Irrenpflege haben im Verlauf des halbhundert-
jährigen Bestehens der Anstalt eine Reihe baulicher Verbes-
serungen und Erweiterungen stattgefunden. Heute steht die
Jubilarin unter der gleichfalls anerkannt tüchtigen Leitung von
Herrn Dir. Privatdozent Dr. Max Müller. Von 516 Kranken im
ersten Jahre ihres Bestehens, hat sich deren Zahl nach fünfzig
Jahren mit einem Bestand von 1126 (1943) mehr als verdoppelt.
Mögen uns immer solche Männer beschieden sein, denen das
Wirken ihrer Vorgänger Beispiel sein kann, sich mutig und mit
guter Zuversicht dem Dienst und Heil der Kranken zu widmen
und möge die Heil- und Pflegeanstalt Münsingen in ihrer ge-
waltigen Aufgabe an den ihr anvertrauten Menschen auch in
Zukunft die allseitig nötige Unterstützung finden. Ein Glück-
auf in die zweite Jahrhunderthälfte!

DER R E D A K

im Berner Grossratssaal, in Tibet sei diese
Art Fernverkehr von Mensch zu Mensch,
dieses « Senden » und « Empfänger sein »

so verbreitet wie hierzulande Telephonie!
Herr M., Kunstfreund in Bern, fragt:

Können Sie uns sagen, wann der Maler
Louis Dürr geboren wurde, und welchen
Studiengang er durchmachte?

Antwort: Louis Dürr wurde am 27. April
1896 in Burgdorf, als Bürger dieser Stadt,
geboren. Nach einer Schulung im Burg-
dorfer Gymnasium und im Landerziehungs-
heim Oberkirch, besuchte er die Kunst-
gewerbeschule in Basel und belegte an
der dortigen Universität Kunstgeschichte,
begab sich nachher zur weitern Ausbil-
dung ins Ausland, nach Paris und Mün-
chen. Er ist Landschafter und Porträtist
und hat sich zur Hauptsache in der
Schweiz (Burgdorf, Tessin, Berner Ober-
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Liir à Xleilisteii!

blatsrial: 2 Rnäusl wsisss Angorawolle, etwas Rontrastwolle,
1 paar Ltricknaksln N/s,

-4rdeits/olps: vis Lckukcken werken okksn gestrickt, man
beginnt unten mit einem ^nscklag von 70 blsscksn, strickt ^u-
nàcksì 8 Rippsnreiksn, Dann glatt rsckts kortsetTsn und wie
kolgt weiter kskrsn,

1, Beide, 30 M. r, 1 übsrTogsnes ^.bnekmsn, 6 M, r, 2 M, r,
Zusammen stricken 30 M. rsckts.

2, Beide, 29 bl, I, 2 bl, links Tusammsn stricken, 6 bl, links,
2 bl, l, Tussmmen stricken, 29 bl. links stricken,

àk disse IVsise wird beldseitig der mittleren 6 bl, 12 blsl
Abgenommen, so dass nock 46 bl. auk ker Nadel sink, Dann nock
2 Bippsnrsiksn, lose abketten. Dann wirk nock 1 Nour tester
Ksscksn sngskâkelt unk ein Riemk, suck mit einer Nour
tester blsscksn,

Bassnköp/Ii: Das Baseàôpkli wirk sxtrs gearbeitet unk kann
sn das Lckukcken angsnskt. blan strickt ein 2Vs cm breites
vie langes Beilcksn mit glatten reckten bl., kann abketten. Oie
Oskrcksn: 6 Kl, anscklagen in Rippen arbeiten, 4Vs cm lang und
sbksttsn.

Dann wirk auk clss (Lssicktteilcksn mit Rontrastwolle ein
ksssngesicktii aukgestickt, kann <lie Oskrll angsnskt. Diese
muss man unten etwas Zusammen Tisksn, damit sie Borm
bekommen, Nun wenn das Lckukcken Zusammen gsnäkt ist, wirk
às Qssicktli mit äsn Oskrli auk clas Lckukcken aukgsnäkt,

»bloses in ker IViiste » kragt: dlaubsn
Sie an Qekanksnübsrtrsgung?

àtioort: Os gibt Oings, an die man
nickt glauben soll, wenn man sie nickt
srkskrsn kat, unk kat man sie srkskrsn,
soll man sick nickt ksTU ksrgsben, ankere
beute kavon überzeugen Tu wollen, Venn
M ken Uebeln erster Ordnung unserer
klxocks gekört bskanntlick kss LekwatTSN
über Dinge, vok ksnen man nickts weiss,
V/às soll man lknen karum sagen? Bs-
obscktsn Sie eins Zeitlang Ikrs Ror-
rssponksnT, Ist es nie gsscksken, kass Lie
eins» Brisk sbsckickten, unk kass sckon
einen kalben Nag ksrnack sin Brisk kss
Adressaten an Bis in lkrsm Briskksstsn
lsg? blir ist kss kunksrtmsl begegnet,
Iininsrkin muss ick sagen, kass es meist
Äcmn ker Ball war, wenn ick in einem er-
regten Zustands gesckrisbsn unk mied mit
dem Bmpkängsr innerlick stark bescksk-
tlgte oksr aussinsnksrsstTte, klein Os-
mütSTustank unk kis Bebksktigkeit meiner
Bedanken scksinsn also kis « bVsllsn » er-
^sugt Tu kabsn, wslcks ikn srreicktsn unk
2urn Lckreibsn veranlassten, nock bevor
er meinen Brisk srkislt. Dieser àt sink
aber alle « Oekanksnübertragungsn ». Der
Bims1az»akorscker Brotessor Dzrrsnkurtk
sagte einmal in einem Vortrsg, gekaltsn

k!» iisldes àlààk öemisvlie ilsàîe »eil- Hüll ?fIsgêWà>t HiînsiygW

genommen, -b,m 15, klär? 1895 rückten ker Twsits ^.rTt wie das
Dklsgspsrsonal an unk am 23, klär? trsk kis erste Bstisntin sin.
Der eigentlicke BinTug begann inkesssn erst am 29, klär?. Innert
drei IVocken kamen aus susssrkantonalsn Anstalten insgesamt
124 arme Rranke an lkrsn neuen Bestimmungsort, àk kakres-
ende 1395 war das Baus mit 516 kranken Insassen bereits gsküllt,

Dis su seinem im kakrs 1912 erkolgten Bücktritt kstts Ol-
rektor Or, Olaser kls Anstalt, wslcke in ken .ersten kskren
rkrss Lssteksns von àrTten aus aller Herren Banker bssuckt
vurde, umslcktig unk mit grossem Brkolg geleitet. Ikm kolgts,
eksnkslls ekrsnvoll auk ksm tVegs ker Bsrukung, Herr Or,
ulrick Brauckll, kem kis grosse Bklickt oblag, kss Ilntsrnskmen
suck wskrsnk ker sckwsrsn Rriegsjakrs 1914—1918 kinkurck-
zusteuern, Leine tVirkssmksit bis ins kskr 1938, wo er nack
Nhákriger erkolgreicksr ärTtlicksr Nätigksit vom Direktorsnamt
^.bsckisk nakm, liegt nock in bester Brinnsrung, Viele Twsck-

oben wirk etwas ollen gelassen, damit man es nock mit etwas
IVatts susküllen kann, kann Tunäksn, OulstTt wirk mit sin
paar IVollrsstsn nock sin ScknsuT gebildet, Zum Versckluss
1 Bnöpkll unk Bisgsli kaTu snnäken, I, B,

land), aukgeksltsn, Leins Bankscksktsn
verraten ksuts viel mekr als seine Lcku-
lungsorte den eigen erworbenen, ausgs-
reikten psrsönlicken Stil, dessen Vorbs-
kingungen kis seit Boklsr geübte Bank-
sckaktsmslsrei, insbesondere Bsrgmslsrei,
Tu sein sckeint, Bokkentlick sink Sie in der
Bags, sick sins kisser Bsnksckaktsn TUTU-
legen-

Bans Lrd in L>, /rapt: Ikoker kommt
wokl ker Hams «lVlinger»? Bedeutet er,
was man meinen könnte, sine (Bering-
sckstTung? (Bar wenns « blinker » ksisst?

/lntrvort: Denken Lie an ken Ausdruck:
« Oss mindere Basel», Bs wirk damit
nickts über kis geringere Bedeutung ker
Stakt nörklick des Bksins gesagt, sondern
sinksck dasselbe, was der ksutige klams
« Bleinbasel » ausdrückt, <- blinker » redet
einkack vom Tweitsn Rang, ist verwandt
mit ksm latsiniscken « minor » unk wirk
angewendet auk kis im Tweitsn Rang stsk-
denken / ungern Brüder einer Ramilis, im
OegsnsatT Tu den « ma/orss » oder ältern
oder <- obern » Mitglieder, Der Ramillsn-
name blinger, oksr im Obsr-áargauiscksn
blüngsr, oder moderner blinker dürkts
also auk Ramilisn kinweisen, deren ^.kn-
kerrsn einst kis «/üngsrn Brüder» oder
direkt kis «jüngsten» Brüder ikrsr Rs-
milien waren.

massige Umbauten unk Brwsitsrungsn, wie der Neubau eines
Bklsgerinnsnksims, sink Oeugsn seiner rastlosen Arbeit,

Im Oussmmsnkang mit der planmässigsn, kortsckrittlicksn
Rörksrung der Irrenpklegs kabsn im Vsrlauk des kalbkunksrt-
jäkrigsn Bsstsksns der Anstalt eins Beide baulicker Verbes-
ssrungsn unk Brwsitsrungsn ststtgskunksn. Beute stskt die
kubilarin unter der glsickkalls anerkannt tücktigen Bsitung von
Bsrrn Oir, BrivatkoTsnt Or, blax blüllsr. Von 516 Brsnksn im
ersten lskrs ikres Bsstsksns, kat sick deren ^skl nack künkTig
lskrsn mit einem Bestand von 1126 (1943) mekr als verkoppelt,
blögen uns immer solcke blännsr bssckieksn sein, denen das
IVirksn ikrsr Vorgänger Beispiel sein kann, sick mutig und mit
guter Tuvsrsickt dem Dienst unk Beil ker Rrsnksn TU widmen
und möge kis Beil- und Bklegsanstslt blünsingsn in ikrsr gs-
wältigen /..ukgsks an den lkr anvertrauten blsnscken suck in
^ukunkt kis allseitig nötige lIntsrstütTUNg kinksn. Bin Olück-
auk in die Twsits .lakrkunksrtkälkts!

o x k k c o a II

- ^
im Berner (Brossratssssl, in Bidet sei Kiese

àt Bsrnverkskr von blsnsck Tu blsnsck,
Kieses « Lenken » unk « Bmpkängsr sein >

so verbreitet wie kisrTulanke Bslspkonie!
Bsrr bl., Runzt/rsunk in Bern, kragt:

Rönnen Lis uns sagen, wann der Maîsr
Bonis Dürr geboren wurde, unk wslcksn
Btukisngang er kurckmsckts?

Tlntrvort: Bouis Dürr wurde am 27, -4>,pri1
1896 in Burgkork, als Bürger dieser Stakt,
geboren, Nack einer Lckulung im Burg-
korksr Qxmnssium und im BsnderTiskungs-
keim Oberkirck, besuckts er die Runst-
gswsrbesckuls in Basel und belegte an
der dortigen Universität Runstgssckickte,
begab sick nsckksr Tur wsitsrn àsbll-
kung ins àslank, nack Baris unk blün-
cken, Br ist Bsnksckakter unk Borträtist
unk kat sick Tur Bauptsacks in der
LckwsiT (Burgkork, Nsssin, Berner Ober-
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