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Organ des Schweizerischen Roten Kreuzes und des Schweizerischen Samariterbundes • Organe officiel de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance suisse des Samaritains

£e Von suisse ei t'aide inietleciuette ä t eiranger
Dans les pays que la guerre a ravages, ä cöte de la misere

materielle, certains besoins intellectuels se font jour de plus en plus.
Le Don suisse a done ä compter avec ce probläme. Dans le programme
qu'il s'etait trace, aucune mention n'est faite des secours d'ordre intel-
lectuel, mais ils n'en ont jamais ete non plus expressement exclus.

Jusqua maintenant, l'Office central a toujours considere que la
veritable mission confiee au Don suisse etait d'apporter les premiers
secours, et qu'il devait avant tout sauver des vies en protegeant les
victimes de la guerre de la faim, de la maladie et des rigueurs de
l'hiver. Mais le Don suisse est oblige de s'adapter aux circonstances
et son point de vue n'est pas formaliste il ne peut done pas se dös-
interesser completement du probleme de 1'aide intellectuelle, puisque
celui-ci se pose aujourd'hui.

Le secours intellectuel comprend avant tout les domaines sui-
vants: l'enseignement scolaire ä tous les degres, y compris le degre
universitaire; l'aide aux ätudiants, soit dans le pays .meme, soit en
permettant des sejours en Suisse; l'aide aux travailleurs intellectuels;
le developpement de la formation professionnelle dans tous les metiers
s'occupant de la reparation des dommages de guerre; la participation
ä la creation de centres de travail intellectuel et de vie communautaire
dans les territoires devastes; le developpement de l'etude des problemes
que pose la reparation des dommages de guerre.

II est evident que les besoins intellectuels des pays sinistres ne
doivent pas etre consideres comme moins importants que les besoins
materiels; le Don suisse estime done qu'il doit, dans la mesure de ses

possibilites, aider ä trouver des solutions ä ce probleme, bien qu'existe
sans aucun doute un certain danger de dispersion. L'Office central
pense que sa täche est d'appuyer l'effort de toutes les organisations
s'occupant d'aide intellectuelle dans un domaine quelconque; ces
organisations coordonnant elles-memes le travail de tous ceux que la
question interesse, l'appui doit etre poursuivi jusqu'ä ce que le resultat
d'une collecte ait assure des fonds suffisants. Les sommes ainsi
recoltees devront etre employees sur la base d'un plan etabli selon les
directives du Don suisse; ce dernier s'est cependant contente d'en fixer
les grandes lignes, laissant aux organisations le soin de realiser le
projet.

Cette idee a dejä ete appliquee dans le domaine de la librairie. Le
Comite executif du Don suisse a accorde un credit important ä la
Commission d'aide par le livre suisse.

Les fonds fournis par le Don suisse doivent etre employes selon
les directives suivantes:

La Commission d'aide par le livre suisse s'occupe avant tout de
la distribution de litterature scientifique aux universites detruites, de
litterature professionnelle aux ecoles et associations professionnelles et
d'ouvrages divers ä toutes les organisations qui poursuivent un but
de renaissance intellectuelle dans les regions particuliärement
eprouvees par la guerre.

La Commission d'aide par le livre suisse est libre de ses decisions
devant les demandes qui lui parviennent. Elle ne tient compte que du

point de vue humanitaire et ne poursuit aucun but d'ordre politique,
confessionnel ou autre; eile ne s'arrete pas non plus ä des considerations

economiques. Parmi les milieux suisses qui s'interessent ä ce

genre de secours et se sont adresses ä eile, eile choisira elle-meme,
selon leur importance dans la vie intellectuelle de notre pays, ceux
qui peuvent participer ä la realisation de ses projels.

La Commission d'aide par le livre suisse partagera ses secours
entre les differents pays sinistres dans les proportions suivantes:
France 20 %, Allemagne 30 %, Italie 10 %, Autriche 10 % pays divers
30 %.

Le versement du Don suisse sera employe ä des achats de livres,
et non pas ä couvrir les frais d'organisation et de distribution. La
Commission d'aide par le livre suisse est responsable du choix des

ouvrages. Elle evitera les textes susceptibles de troubler la paix con-
fessionnelle ou politique, ou dont le conlenu est en opposition avec
la mentalilA suisse. Les secours seront organises de maniere ä ce qu'un
nombre aussi grand que possible de gens puisse profiter des livres.
Sur tous les livres une mention rappellera qu'ils sont offerts par le
Don suisse aux victimes de la guerre.

Le Don suisse a refuse jusqu'ä maintenant de se charger de

l'hospitalisation en Suisse d'intellecluels. Les raisons qui ont inspire
cette decision sont la difficulte de savoir quelles sont les personnes
dignes de ce privilege et le danger de voir Taction s'etendre demesure-
ment. L'Office central n'aeeepte done de prendre ä sa charge que les
tuberculeux.

Dienende Liehe
(Zu einem neuen Buche von Dr. med. Marcelle Dalloni. Paulus-Druckerei,
Freiburg i. Ue. 1945. Uebertragen aus dem Französischen von Elisabeth
Schwarz.)

Die schon seit drei Jahren erwartete deutsche Uebertragung dieses
in der welschen Schweiz vielgelesenen Wegweisers ist nun erschienen.
Den Freiburger Krankenschwestern gewidmet, stellt das Buch ein
Resume dar von zwanglosen Unterhaltungsvorträgen, welche die Verfasserin

in den Jahren 1940/1941 in der rühmlich bekannten, freien Ecole
d'Infirmieres de Perolles gehalten hat. In gefälliger, liebenswürdiger
Form spricht die eifrige, strenggläubige Aerztin, die selbst durch die
harte Schule schwerster, langwieriger Krankheit gegangen ist, zu den
Schwestern und öffnet ihnen die Augen über die tiefgründige Bedeutung

ihres segensreichen Berufes.
Von allen Frauenberufen hat derjenige der Krankenpflegerin das

unbestreitbare Vorrecht, dass sich bei der Ausübung dieses Berufes
immer wieder Gelegenheiten bieten, Geist und Seele im Dienste christlicher

Barmherzigkeit zu entfalten. Es ist das ein köstliches Vorrecht,
aus dem für die Schwester die Pflicht erwächst, sich mit ganzer Kraft
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um ihre eigene, innere Vervollkommnung zu bemühen. Ihre kleinste,
unbedeutendste Handlung soll von Liebe beseelt sein. So l'asst Frl.
Dalloni im Vorworte ihres Buches den Pflegeberuf auf, und das mit
Recht, denn aus eigener Erfahrung kennt sie die seelischen Bedürfnisse
des Kranken und die Aufgaben und Pflichten der Pflegerin und weiss,
wieviel wohltuender und wirksamer ihre Hilfe sein kann, wenn sie
über eine gewissenhafte und korrekte Technik hinaus noch von einem
hohen Idealismus und dienender Menschenliebe getragen wird.

Die Verfasserin ist voller Bewunderung für die Fortschritte der
.Wissenschaft und anerkennt die Wohltat einer sinngemässen,
modernen Therapie. Dementsprechend foiderl sie auch von der Schwester
kritiklose, pünktlichste Befolgung der ärztlichen Verordnungen. Sie
hält aber in jeder Lage am unerschütterlichen Grundsätze fest, dass die
Krankheit, ebenso wie der Tod, im Plane Gottes liegt, und dass
dementsprechend die Schwester ihren Liebesdienst an den Kranken aus
innerer Berufung heraus versehen muss.

Es sind begnadete, meist tief religiös veranlagte, an Körper und
Seele gesunde Menschenkinder, die diesen Ruf schon frühzeitig
wahrnehmen. Der Weg ist ihnen vorgeschrieben und ohne sichtbare innere
Kämpfe durchleben sie spielend die Probezeit der Schule. Ihr
aufgeräumtes, sonniges Wesen zeigt, dass sie auf dem richtigen Wege sind,
und ihr Beispiel wirkt segenbringend unter ihren Mitschülerinnen.
Wohl ihnen, wenn in diesem Stadium ihrer Ausbildung keine
plötzlichen, unüberbrückbaren Widerstände, Krankheit, Auflehnung der
Eltern, Standesvorurteile oder finanzielle Pflichten das begonnene
Studium unterbrechen und Existenz und Zukunft der Schülerin in
Frage stellen.

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle verläuft aher die
Berufsausbildung nicht ohne Enttäuschungen. Im täglichen Vet kehr mit
den Kranken lernt die Pflegerin bald die rauhe Wirklichkeit kennen
und entdeckt, dass diese mit dem Ideale, dem sie nachstieben wollte,
in krassem Widerspruch steht. Vielleicht tehlt ihr der icligiöse Boden,
oder ihre Erziehung war durch materielle Sorgen erschwert,
unvollständig, lückenhaft, einseitig, die Schulbildung dürftig. Es mag auch
sein, dass fast unüberwindliche Schüchternheit, Mangel an ausdauerndem

Willen, oder Furcht vor Verantwortung, lauter Dinge, die sie an
sich vorher vielleicht gar nicht kannte, ihr nun täglich klarer zum
Bewusstsein kommen. Sie fängt an, an ihrer Bestimmung zu zweifeln
und wenn sie schliesslich durch die Begegnung mit minderwertigen,
herzlosen Menschen, von denen sie für ihre ehrlichen Bemühungen nur
Undank erntet, völlig niedergcdiückl und entmutigt ist, so möchLe sie
am liebsten umkehren und einem anderen Berufe nachgehen.

So peinlich und zermürbend alle diese Anfechtungen sind, so
bedeuten sie doch nicht eine Niederlage. Ja, sie können sogar mit Geduld
und beharrlicher Einsetzung des ganzen Willens gemeistert und
schliesslich zum Kennzeichen der wahren, inneren Berufung werden.
Die Schülerin lasse sich nicht einschüchtern, wenn sie reinen Gewissens

ist, und überzeuge sich, dass schon dieBerufung erkämpft werden
muss und dass sie den ungleichen Kampf nicht verloren geben darf.
Auch wäre es überheblicher Stolz, wollte sie diesen Kampf allein und
ohne Hilfe austragen. Sie wende sich mit kindlichem Vertrauen an
die Oberin, an die Oberschwester oder an eine vertraute Freundin. Sie
alle haben in ihrer eigenen Lernzeit ähnliches durchgemacht und
werden ihr in ihren Seelennöten beistehen. Darin liegt der grosse Vorteil

des gemeinsamen Lebens im Internate oder im Mutterhause, dass
durch den ständigen Kontakt von Seele zu Seele, besonders in den
Mussestunden, die Insassen geistig einander näher kommen; so
entwickeln sich echte, dauernde Freundschaften, die Geist und Herz
bereichern und dem betreffenden Hause das Gepräge geben.

Wenn nun die Pflegerin ihre Lernzeit mit Erfolg durchlaufen hat,
sich ihrer inneren Berufung sicher fühlt und fest entschlossen ist, als
diplomierte Krankenschwester ihren Beruf aus innerer Ueberzeugung
auf eigene Faust auszuüben, so wird sie, schon mit dem eisten Sein ill
ins Leben, die Schwere ihrer persönlichen Verantwoi lung zu spüien
bekommen. Diese legt ihr im täglichen Berufslehen eine Menge neuer
Pllichten auf, die weit über den ihren Voi gehetzten geschuldeten
Gehorsam hinausgehen. Sie kann sich diesen nicht mehr entziehen denn
sie fühlt sich, wie durch einen Eid, Gott gegenüber gebunden, um dem
sie ihre Berufung erhallen und angenommen hat.

Das Problem der Vei antwoi lung ist in leligiös-elhischer Beziehung
für die Berufskiankenschwester von fundamentaler Bedeutung und
wird dementsprechend von Frl. Dalloni mil viel Liebe, mütterlicher
Sotgtalt und Uebeizeugung behandelt. Ebenso überzeugend sind weitere

Kapitel über den Heroismus der Pflegerin (Florence Nightingale!)
ihre Aufgaben und Pflichten als Kinderschwester oder als Fürsorgerin
(Gemeindeschwester) und als Spitaloberschwester oder Arztgehiliin.
Auch von der Freizeit und ihrer Verwendung ist die Rede, vom
Verhallen der Schwester im gesellschaftlichen Leben (Höflichkeit,
Diskretion, Auftreten, äussere Erscheinung etc.). Schliesslich kommt auch
das Berufsgeheimnis und das heikle, das Gewissen der Schwester als
Mitarbeiterin des Arztes so oft belastende Problem des «ungeborenen
Lebens» in würdevoller Weise zur Sprache.
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In ihrer Muttersprache schieibt die französische Aerztin ungemein
ansprechend, in gewandtem, erhabenem Stile, ihre Gedankengänge
sind schlicht und versländlich und von gelehrter Apologetik und
Dogmalik unbeschwert und mit vielen Literalurangaben, biographischen

Notizen, Sinnsprüchen, Aphorismen, Bibelzitaten und einigen
Abbildungen von schweizerischen Kunstwerken geschmückt. Wenn
auch in dem Buche vorwiegend katholisches Gedankengut zum
Ausdruck kommt, so geschieht das mit soviel wohlwollender versöhnlicher

Toleranz, dass es auch in evangelischen Schweslernkreisen
freundliche Aufnahme finden wird. So ergibt sich der edle Zweck des
Buches, allen Krankenschwestern als seelischer Berater und
Wegweiser in allen Lagen ihres eihabenen Berufes zu dienen.

Dr. E. Veillon. Riehen.

Der Kriegsgefangene -
als geschichfiiche Erscheinung

(Der vor kurzem versloibene Delegierte des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz in Australien, Dr. G. Morel, der sich
bleibende Verdienste um die Förderung des Rotkreuz-Denkens erwarb,
hielt kurz vor seinem Tode in Sydney einen Vortrag, dem wir die
folgenden Ausführungen entnehmen.)

Achtzig Jahre sind verflossen, seit die erste internationale
Konvention in Genf unterzeichnet wurde, die die Voraussetzungen für die
Roikreuzbewegung in der Welt legte. Achtzig Jahre nur— ahn welch
riesiges Weik winde vollendet und wie erstaunlich schnell fanden
die humanitären Giundsätze weltweile Aneikennung. Heute sind es

65 nationale Rolkrcuz-Gcsellschalten mit einer Mitgliederzahl von
über 35 Millionen Menschen, die die Fahne des Roten Kreuzes
hochhalten.

Diese Bewegung ist Ausdruck unseier Zivilisation und unserer
geistigen Reife. Ein einlaches Abzeichen — ein rotes Kreuz auf weissem

Grund — versinnbildlicht für Tausende, ja Millionen Menschen
den Geist der Barmherzigkeit, der Liebe.

Das erste Anzeichen eines Rotkreuz-Denkens wurde rund 500

Jahre vor Christus sichtbar, als ein persischer König seinen
Soldaten befahl, die Gefangenen nicht zu töten, sondern sie als menschliche

Wesen zu behandeln. Denselben Standpunkt nahmen wenige
Jahre vor unseier Zeiticchnung einige indische Prinzen ein.

Im Römischen Reich wurden die Gefangenen zwar geschont, allein
diese Haltung beruhte nicht auf irgendeinem Rotkreuz-Grundsatz;
ihr Grund war vielmehr, die Gefangenen als Sklaven zu behalten und
aus ihrer Arbeitsleistung Gewinn zu ziehen.

Im Mittelalter war es üblich, die Gefangenen gegen Lösegeld
freizulassen.

Der erste Verlrag, der die Schonung der Kriegsgefangenen und
ihre Behandlung als Menschen zum Gegenstand hatte, wurde im
14. Jahihundert zwischen zwei gegnerischen Parteien in der Schweiz
abgeschlossen. Während der folgenden Jahrhunderte, und besonders
im ausgehenden 18. Jahrhundert, wurde die Auffassung vertreten,
dass es ungebührlich wäie, die Kriegsgefangenen als Eigentum der
sie gefangennehmenden Soldaten zu betrachten. Dies brachte eine
tiefgreifende Aenderung des gesamten bisherigen Kriegs- und Beuterechts

mit sich: allmählich gelangte die Meinung zum Durchbiuch,
dass alle Kriegsgefangenen dem Staat und nicht Privatpersonen
gehörten. Immerhin wurden noch während des 19. Jahrhunderts
Gefangene nur gegen Losegeld beigegeben.

Zwischen dem 14. Jahihundert und der Gegenwart wurden nicht
weniger als 291 Abmachungen über die Behandlung von
Kriegsgefangenen gelioffen, ohne jedoch faktisch die Veiwundcten und
Kianken zu ei wähnen. Der eistbekannte Veiliag dieser Ait wuide
im Jalue 1581 zwischen Fiankreich und Spanien abgeschlossen; ein
ähnlich gemietet folgte im Jalne 1683. Im Jalue 1742 schlug der
Gheiaizt dei Indischen Expedit!,aissliedkräfte in Frankieiih den
Abschluss eines Veitinges zwischen Frankreich und Grossbi itannien
vor, der auf die Pflege dei Vei wuudelen und Kianken abziehe.

Unter dem Einlluss der giossen Denker des 18. Jahihunderls
sowie duich die beispielhafte Haltung von hloience Nightingale wählend

lies Krimkiieges besuchte ein Sehweizeibiirger im Verlauf des

französisch-österreichischen Krieges von 1859 das Schlachtfeld von
Sollerino. Seine schrecklichen Erlebnisse landen in der denkwürdigen
Schrift «Eine Erinnerung an Sollerino» ihren ergreifenden Niederschlag.

Der Name des Verfassers war Henri Dunant. Dieses Buch
erschütterte die Öffentlichkeit derart, dass 1862 der «Fünierausschuss»

geschaffen wuide, aus dem sich dann in jahrzehntelanger Entwicklung

das weltumspannende Hilfswerk des Internationalen Komitees

vom Roten Kreuz herauskristallisierte.
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