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3r<m unb S)aus
PRAKTISCHE HANDARBEITEN, ERZIEHUNGSFRAGEN, KÜ CH EN - REZEPTE

r i H/I

j \!r/rK * /fieli/i.l s X/, _LÜ^i
#iibfcl)es fBtuftor sur ©orntcrung uon

Ä'iiibcrlilcibrfjcu in 2Boll= ober Setbenftiefteret

SDtmenfleijj im Söerncrjuro.

Der Sernet 3uta W ffiegenfaß sunt
ÜHittellonb, too bie fianbwirtfdjaft oorherrfdjt,
iitbiiftriell eingeteilt. Der inbuftrielle ©ljaralter
tritt bereits im Amt Sürett jutage. Die $iiufer
biefer ©egenb weifen bett typifdjen Sau oott
Stohnftätten auf, in bettelt neben bettt Sjaus»

halt eine J3itbuftrle betrieben toirb. Sereits
[)ier fittb große Uhrenfabriïen 311 treffen, bie
eine bebeuteitbe 3"f)l Arbeiter ttttb Arbeiter»
innen befdjäftigen. (öroßc gnbuftrien, Heinere
Setriebe, foiuic bejentralifierte gttbuftrie alle
brei Birten fittb in biefem Amte, bas in bas
fratt3öfi[d)e Spradjgebiet überleitet, 311 fiitben,
unb 3U)ar arbeiten itt allen breiett neben Statu
"etu aud) grauen, unb 3utar oerl)eiratete ttttb
jebige. Sogar häufiger als anberstoo im Katt»
'""„Sern ift bie oerljêiratete Arbeiterin l;ier

finben: nnifjrenb eine 93eru)anbte beit Saus-
""It beforgt, gel)t bie grau in bie gabrit,
!" bet fie

'
fd)ou uor ber Serfjciratung Arbeit

'""b- 3ttt be3entralifierteit gabritbetrieb ba»

Segelt, für bett gnbuftrielte itt bett 2Bol)tu
bnufern ((eine SAotoren anbringen ließen, ba»
"itt bie Arbeiterinnen attßerßalb ber gabrit
"je Arbeit oerrießtett töuuett, fittb itidjt nur
^erheiratete, fottberit ift eine große gai)! le»

"'9er grauet, tätig. Die gabrifarbeit oott
«füttern hat in größeren Ortfdjaften ber ter»

"djtung oott Strippen bind) gtauenoereme ge*
''"fett.

3e mehr man fieß Siel nähert, befto birf)ter
wirb bas Aeß inbuftricller ttttb gewerblicher
Setriebe. Siel ift bie Stabt, bie bie ©nt»

widlung anbetet Stäbte unb Drtfdjnften bes

Rontons Sent, uicllcicht fogar ber gaitjeit
Sthutei3 bet tueitem überflügelt. Aicf)t nur tu
Siel, [onbcrtt in ber gatyett Umgebung, bie^ ftd)

längs bes Sielerfecs unb ben Rängen bes ö"ra
entlang 3te()i, ift bie erwerbstätige grau fem
häufig. Aeben saljlteidjeii Sdjiteibereiett, bte

eine größere galjl Arbeiterinnen befchäfttgen,
fowie '

tpeßnäbereien, aBeißitäherittnett ttfw.
finbet fid) itt Siel eine fcl)r große 3"')' 3"*
buftriebetriebe, itt bettelt grauen nidjt nur
Arbeiterinnen, fottberit aud) als Arbeitgebettmien
tätig fittb. (Sittige Daittenfdjneibercieit, bie eine

größere 3al)l Arbeiterinnen 3äl)leu ttttb 0011

betten bie meifteit bittd) graueit geleitet ftttb,
haben itt ber leljten 3®ü "®" ©tjoraïter oott

ftonfeltioitsbetriebeit angenommen.
3" Siel foutol)! als itt ber nähern unb

weitem Umgebung fittb bie meifteit etwerbs»

tätigen grauen in ber Uhreniitbuftrie befdjäf»

tigt. Serfd)iebene Deilarbeiteit, wie ttament»

lid) bie Arbeiten ant Uhrenftein ttttb am Uhren»

gewinbe, bas Seittalett oott 3ifi">tr6tätteru u,w.,
fittb faft atts[d)ließlid) in ßättbeti oott grauen.
3«'ben großen gabriten rnadjeu bie Arbeiter»

"""en ein roefcittlidjcs Kontingent aus. j" »."*

nereit ^Betrieben ttttb hguptfädjltdj bett irjetm»
inbuftrieit fiijett meift grauen oor ben witzigen
Aiotördjen ober bcbieitett oerfdjlebene SAafdjineit.
Aidjt feiten fittbet fid) bie grau als Arbeit»
geberitt, bie eine größere 3al)l grauen unb

oft aud) Alätttter befdjäftigt. 3" größertt unb
Heitlern "Betrieben ber Uhreninbuftrié arbeitet
in ben nieiftett gälten aud) bie grau bes 3""
habers, nicht feiten aud) bie nähere unb weitere
weibliche Scnuaiibtfdjaft.

Aeben ber Uhreniitbuftrie befdjäftigt bie

Diamantfdjleifcrci unb bie ©bclfteiitfdjleiferei
eine größere 3"h' grauen itt biefett ©egeitben.
Die Diaiitantfdjletferet ftellt große Anforbe»
rungen an bie Augen unb Aeruett, fowie ait
bie ffiefd)idlid)tcit ber Arbeiterin, fie oerlangt
Qualitätsarbeit. Alattdje Arbeiterin fteljt fdjon
feit gaßren, gar 3abr3et)nten l)i"ter ber Ko»
ruttbfdjeibe ttttb fcßleift mit unenblidjer ffiebttlb
bie große 3"h' gäcetten, bie beut Stein g tier
ttttb äl'ert oerIeil)eu. Diffcrenjierter ift bie Ar»
beit ber grau itt ber ©belftciufdjleiferei. §ier
gibt es ntandje Arbeit, bie uon wettiger gttali»
fßierten Arbeiterinnen geleiftet werben tarnt ttttb,
im ©egettfaß 31t ber Scfd)affettl)eit bes Ob»
jettes, infolge Sermenbuug oott großen Oel»

ütaffen stemlid) unreinlich ift. Das Sortieren
unb 3ählc" ber ocr[d)iebeneit gabritate fowof)l
bei bett Ul)renbe[tanbteileit als bei bett ©bei»
fteiuett ift faft ausfcßließlid) Sadje ber grauen,
wobei bas feine ©efühl ttttb ber ßocßetttwidelte
Daftfiitit ber Arbeiterin bewunbert werben
müffen.

gtt bett greibergett, bei Daoaitnes, Ira»
mêlait, itt ber-ffiegettb oott Aîoutier, itt Sanft
gnttner ttfw. l)cirfd)t unter bett erwerbstätigen
grauen bie llljrenarbeiteriu uor. Tier 3"S "t
bie gabrif unb bie Setriebe l)"t einen großen
Atangel ait Sdjneibertiiiteit unb ähnlichen Se»

rufsarten 311t golge. Die gelernte unb bie tut»

gelernte Arbeiterin, Die lebige ttttb bie oerI)ei»'
ratete grau, fie alle eilett früh morgens in
bie gabrit, um neben bett Statinem, bie in

tnandjent Heineren unb größeren Setrieb, in ber

Aiinberijeit fittb, il)te Arbeit ,311 oerridjten. 3"
bei itaubwirtfdjaft arbeiten nur mehr wenige

grauen; bie tpfcrbejucht biefet ffiegettben bc»

nötigt weniger bie §ilfe ber.grau als bie fianb»

wittfeßoft ...int SAittellanb, •

Die ©egenb gegen ben Kanton Aeuenburg
31t weift eilten attberu. ©t)"t:ätter auf als bie

Ajoie. Unter ben, breiten Dädjertt ber l)od)=

gelegenen Dörfer ber greibetge, bie tiocl) heute
bas ©ifteritenwaffer oott bett atl)iitofphärifd)en
Aieberfd)lägett fammeln ntüffen, befinbet fid)

mancher inbuftrielle Setrieb, ber feßr intenfio
arbeitet. Die weibliche Arbeitstraft wirb aud)

hier sugelaffeit; fel;r. oft bildet ' eine ."oeint»

inbuftrielle bie Arbeiterinnen aus, bie. fobatiu
itt bei gabrit Aufteilung fittbett. Droß ber

großen Serbrettung ber Uhreniitbuftrie in bie»

fett ffiegenbeu fließen uielc, grauen unb Atäbdjen
©rwerb itt itgenb einer ßeintarbeit, fei es

Striderei ober' eilte etttbere Arbeit, bie jebod)

feßwer 31t befdjaffen ift, ba außer ber Ut)r»

ntacherei nicßt oiel attbere nennenswerte Schiebe
in biefer ©egenb 311 finben fittb.

31t ber, Ajoie, in ber oiele Deutfdjweßer
lanbwirtfdjaftlidje Setriebe leiten unb wo fiel)

nod) immer ber elfäffifcße ©ittfdjlag bentertbar

ntaeßt, meld) leßterer biinß bie oielen elfäf»

ifdjen Arbeitet, bie oor beut Kriege f)ier Ar»

beit fattben, fowie burdj elfäffifcßs ffiutsbefißer
hereingetragen würbe, ift. bie Struttur bes

©rwerbslebens ber grau feßon bifferenäierter.
Die Aad)barfd)aft eines JÖattbes, bas lange 3eü
alte ©rfd)einungen einer [iulettbett Säluta mit»

ntad)te, h"' ""f bas ©rwerbslebett ittfoferit eilt»

gewirtt, als manche Scßtteibetei, mancher ffie»

uterbebetrieb überhaupt unter ber Konturrens
jufattttnettbrad). D>ie Uhreniitbuftrie ift hi®''

nießt ßeitttifeß. ®ie Keraniit, bie früher einige

grauen befdjäftigte, ift heute gabritbetrieb,
ber meift uon Aiäitiiettt bttreßgefüßrt wirb.'

Die clfäffifcße ©efdjirrl)aufiererin, bie oor bem
Kriege oott biefer ©egenb aus bas Kattb biircß-
30g, hot in ber Sdjtueß teilte Aadjahmeriu
gefunben, ober battit nur in ©in3etfällen. Da»
gegen befdjäftigen bie Stridereifabriten, bie itt
ber Umgebung oott Stu.ntrut erftanben, eine
große 3al)l $eititarbeiterinneit. ©s fittb bies
meift oerheiratete Atütter mit einer mehr ober
weniger großen Kinbetfdjar, bie neben beut
§nusl)alt ait einer Keinen Stridntnfd)ine einiges
Sargelb 311 oerbieuen fließen, gßre Arbeit be»
ftcfyt meift tnt ^Inftrtcfen uon Socfcu unb
Strümpfen.

©ine ber intereffanteften gnbuftrien, bie
grauen bejajäftigt, ift bie Seibemueberei im
&al ^perui. Sie ift bie ttjpifdje §eiminbu[trie.
ßter wirb itt Saueriiljäufern an großen 2Beb»
ftühlen gearbeitet. Seinah aus jebeni ßaus
ber langgcftredtcn Dörfer biefes Dales tönt
bas Klappern ber äßebftüljle. Aud) l)ier 3iel)t
bte 3'ibuftrie faft alle Atäbdjctt unb. grauen
an fid) unb ent3iel)t fie beut ffiewerbe unb
ber Kanbwirtfdjaft. Der feine Scibenfaben oer»
langt gepflegte ßättbe ttttb ntadjt es mandjer
Arbeiterin unntöglid), eine gröbere Sefdjäfti»
guttg 31t beforgett. Der §aitsf)alt wirb älteren
grauen iiberlaffctt.

So hilft bettn bie grau int Setner gura
getreulid) mit, bie .Koftctt ber üebensljaltuiig
31t beftreiteit, unb überall ift bie 3of)l ber
Aiäbdjett, bie fid) fclber burdjs Beben bringen
ober hrlfctt, eine gatttilie bureßjubrittgen, fel)r
groß. Ueberall leiftet bie grau ißt reblid)
Deil, unb ift [0 für bie gatttilie ttttb bie
Solfswirtfdjaft ein ttiiljlicßes Cülieb. Aiand)er
grau, ttameittlidj ber Uhrenarbeiterin unb ber
Diüinautfdjleiferiit hat bie Arbeit uni bie leud)»
teitbett unb ntiituslaleit ©ebilbe einen gaits be»

fonberett Ausbrud ber Augen oerliehett. Se»
Wunberung erl)eifd)t bie Uttoerbroffcnl)eit, mit
ber fie alle Dag für Dag il)rcr Arbeit uadj»
gel)en. §. © 0 r r e u 0 n.

Âiic0c»t=9îcâevte.

.Çafcrlerncnfuppe f ü r ff r a n f c.

gutaten: 3—4 ©ßföffet .ftafetfenten, 1 nuß«
großes Stiirt frifeße Sutter. 1/2 ffalbsfuß, 11/2
bis 2 1. ffißnffcr. je nach Dicte bet Suppe, ©als,
©igclb, Aiilcß ober Aaßm.

gubereitung: ©tatt biet Suppe auf einmal,
ift eê beffer, für Sfrantc immer fiifeße ©tippe
311 machen. Aian röfte bie gemafdjenen
ternen mit ber jerlnffeneit Sutter ßellgelb, füge
nicht 311 biet SSafjer bei unb gebe bann einen
halben, gut abgebrühten ftalböfuß bei, laffe bie
Suppe 1—2 ©tuitben tangfam foeßen, gieße bon
geit ju geit etwas Staffer naß unb falje bon
neuem mäßig, gunt Anrichten gebe man ein
wenig SAitcf) ober Aat)m, unb wenn möglich
ein ©ige© in bie ©ttppenfchüffel bei; pafftcre
bie ©uppe buvch ein feines ©ich unb ferbiere
in Sutter btattn gevöftete Srntwürfct ba^u.

©
5J3rafetifc^e 9îatfd)Iâgc.

Strumpfe bauerljaft 311 machen.
Sei Strümpfen gehen bie gcrfe.t imitier

3Uerft emtäwet; ba möchte id) ein Aiittel emp»
fehlen, um btefem Uebelftattbc absußelfen. ©I)e
bie Strumpfe getragen werben, Durcßgießt man

-Fl- " ""f ïtuîeu Seite redjt
btdjt tmt bunner Atolle bei Atollftrümpfeu, mit
feiner Saumwolle bet baumwollenen Strümpfen;
basfclüe fann man aud) bei ber Spiüe bes

tf.FfJ"?. ^un. Droßbettt bie befferen Strümpfe
ar>-A"r

r- ' bod) cttt ausge3eid)itetes
Ahttcl,

^
fte uodj haltbarer 3U mafien; es ift

or*r u ^ aber {ebenfalls eine Iobnenbe
Arbeit.

Frau und Haus

I S"!S

« X. ê

î -^>1 â
ê«.>» ê X /! z^ê.s
î/i.î! X^^.ì.!_j^>
Hiibsches Muster zur Garnieruiig vvn

Kinderkleidchcn in Woll- oder Seidenstickerei

Franenfleiß int Bernerjura.
Der Berner Jura ist iin Gegensatz zum

Mittelland, wo die Landwirtschaft vorherrscht,

industriell eingestellt. Der industrielle Charakter
tritt bereits im Amt Biiren zutage. Die Häuser
dieser Gegend weise» den typischen Bau von
Wohnstätten auf, in denen neben dem Haus-
halt eine Industrie betrieben wird. Bereits
hier sind große Uhrenfabriken zu treffen,, die
eine bedeutende Zahl Arbeiter und Arbeiter-
innen beschäftigen. Große Industrie», kleinere
Betriebe, sowie dezentralisierte Industrie alle
drei Arten sind in diesen, Amte, das in das
französische Sprachgebiet überleitet, zu finden,
»nd zwar arbeiten in allen dreien neben Män-
"ern a«ch Frauen, und zwar verheiratete und
ledige Svgar häufiger als anderswo im Kau-
Gn Bern ist die verheiratete Arbeiterin hier
âu finden: während eine Verwandte den Haus-
"dit besorgt, geht die Frau in die Fabrik,
s» der sie schon vor der Verheiratung Arbeit
id"d, I,„ dezentralisierten Fabrikbetrieb da-
Üfgen, für pen Industrielle in den Wohn-
Häusern kleine Motoren anbringen ließen, da-
mit die Arbeiterinnen außerhalb der Fabrik
me Arbeit verrichten können, sind nicht nur
^erheiratete, sondern ist eine grvße Zahl le-
mger Frauen tätig, Die Fabrikarbeit von
Müttern hat in größere» Ortschaften der Er-
Uchtung von Krippen durch Frauenvereme ge-
">fen.

Je mehr man sich Biel nähert, desto dichter
wird das Netz industrieller und gewerblicher
Betriebe. Biel ist die Stadt, die die Gut-
Wicklung anderer Städte und Ortschaften des

Kantons Bern, vielleicht sogar der ganzen
Schweiz bei weitem überflügelt. Nicht uur m
Biel, svndern in der ganze» Umgebung, die^sich
längs des Bielersees und den Hängen des D.ura
entlang zieht, ist die erwerbstütige Frau jehr
häufig. Neben zahlreiche» Schneidereien, die
eine größere Zahl Arbeiterinnen beschäftigen,
sowie '

Pelznähereien, Weißnäherinnen chw,

findet sich in Biel eine sehr große Zahl
dustriebetriebe, in denen Frauen nicht nur als
Arbeiterinneil, sondern auch als Arbeitgeber«»»..'»
tätig sind. Einige Damenschneidereien, die eine

größere Zahl Arbeiterinnen zählen und von
denen die meisten durch Frauen geleitet sind,
haben in der letzten Zeit den Charakter von

Konfektionsbetrieben angenommen.
In Biel svwvhl als in der nähern und

weitern Uingebung sind die »leisten erwerbs-
tätigen Frauen in der Uhrenindustrie beschäf-

tigt. Verschiedeile Teilarbeiten, wie nament-
lich die Arbeiten am Uhrenstein und am Uhren-
gewinde, das Bemalen von Zifferblättern u,w,,
sind fast ausschließlich ill Hände» vvn Krauen,
Jw-den großen Fabriken machen die Arbeiter-
innen ein wesentliches Kontingent aus, D" klei-

nere» Betrieben lind hauptsächlich den Heim-
industrie,« sitzen meist Frauen vor den winzige»
Motörchen vder bedienen verschiedene Maschinen,
Nicht selten findet sich die Frau als Arbeit-
gebcrin, die eine größere Zahl Frauen und

oft auch Männer beschäftigt. In größern und
kleinern Betrieben der Uhreuindustrie arbeitet
in den meisten Fällen auch die Frau des In-
Habers, nicht selten auch die nähere und weitere
weibliche Verwandtschaft,

Neben der Uhrenindustrie beschäftigt die
Diamantschleiferei und die Edelsteinschleiferei
eine größere Zahl Frauen in diesen Gegenden,
Die Dinmnntschleiferei stellt große Anfvrde-
rungen an die Augen und Nerven, sowie an
die Geschicklichkèit der Arbeiterin, sie verlangt
Qualitätsarbeit, Manche Arbeiterin steht schon

seit Iahren, gar Jahrzehnten hinter der Ko-
rundscheibe und schleift mit unendlicher Geduld
die grvße Zahl Facette», die dem Stein F uer
und Wert verleihe», Differenzierter ist die Ar-
beit der Frau in der Edelsteinschleiferei, Hier
gibt es manche Arbeit, die von weniger guali-
fizierten Arbeiterinnen geleistet werden kann und,
im Gegensah zu der Beschaffenheit des Ob-
jektes, infolge Verwendung von großen Oel-
niasse» ziemlich unreinlich ist. Das Sortieren
und Zählen der verschiedeneil Fabrikate sowohl
bei de» Uhrcnbestandteile» als bei den Edel-
steine» ist fast ausschließlich Sache der Frauen,
wobei das feine Gefühl und der hochentwickelte
Tastsinn der Arbeiterin bewundert werden
müssen.

In den Freiberge», bei Tavannes, Tra-
mela», in der Gegend von Moutier, in Sankt
Immer »sw, herrscht unter den erwerbstätigcn
Frauen die llhrenarbeiterin vor. Der Zug in
die Fabrik und die Betriebe hat einen große»
Maugel an Schneiderinnen und ähnlichen Be-
rufsarten zur Folge- Die gelernte und die un-
gelernte Arbeiterin, die ledige und die verhei-
ratete Frau, sie alle eilen früh morgens in
die Fabrik, um lieben den Männern, die in

manchem kleineren und größeren Betrieb in der

Minderheit sind, ihre Arbeit zu verrichten. In
der Landwirtschaft arbeiteil nur »lehr wenige

Frauen, die Pferdezucht dieser Gegenden be-

nötigt weniger die Hilfe der Flau als die Land-
wirtschaft nil Mittellnnd. '

Die Gegend gegen den Kanton Neuenburg
zu weist eine» ander» Charakter auf als die

Ajoie. Unter den, breiten Dächern der hoch-

gelegenen Dörfer der Freiberge, die noch heute
das Cisternenwnsser von den athmosphärischen
Niederschlägen sammeln müssen, befindet sich

mancher industrielle Betrieb, der sehr intensiv
arbeitet. Die weibliche Arbeitskraft wird auch

hier zugelassen! sehr oft bildet' eine Heini-
industrielle die Arbeiterinnen aus, die, sodann

in der Fabrik Anstellung finden. Trotz der

großen Verbreitung der llhrenindustrie in die-

sen Gegenden suchen viele Frauen und Mädchen
Erwerb in irgend einer Heimarbeit, sei es

Strickerei oder eine andere Arbeit, die jedoch

schwer zu beschaffen ist, d» außer der Uhr-
macherei nicht viel andere nennenswerte Betriebe
in dieser Gegend zu finden sind,

In der Ajoie, ill der viele Deutschweizer
landwirtschaftliche Betriebe leiten und wo sich

noch immer der elsüssische Einschlag bemerkbar

macht, welch letzterer durch die vielen elsäs-

ischen Arbeiter, die vvr den, Kriege hier Ar-
beit fanden, sowie durch elsüssische Gutsbesitzer

hereingetragen wurde, ist, die Struktur des

Erwerbsleben- der Frau schon differenzierter.
Die Nachbarschaft eines Landes, das lange Zeit
alle Erscheinungen einer sinkenden Valuta mit-
machte, hat auf das Erwerbsleben insofern ein-

gewirkt, als manche Schneiderei, niancher Ge-
werbebetrieb überhaupt unter der Konkurrenz
zusammenbrach. Die Uhrenindustrie ist hier
nicht heimisch. Die Keramik, die früher einige

Frauen beschäftigte, ist heute Fabrikbetricb,
der meist von Männern durchgeführt wird.

Die elsüssische Geschirrhausiererin, die vor dem
Kriege von dieser Kegend aus das Land durch-
zog, hat in der Schweiz keine Nachahmerin
gefunden, oder dann nur in Einzelfällen, Da-
gegen beschäftigen die Strickereifabriken, die in
der Uingebung von Pruntrut erstanden, eine
große Zahl Heimarbeiterinnen, Es sind dies
meist verheiratete Mütter mit einer mehr oder
weniger großen Kinderschar, die neben den,
Haushalt an einer kleinen Strickmaschine einiges
Bargeld zu verdienen suchen, Ihre Arbeit 'be-
steht meist im Anstricken voll Socken und
Strümpfen.

Eine der interessantesten Industrien, die
Frauen beschäftigt, ist die Seidenweberei im
Val Pervi. Sie ist die typische Heimindustrie.
Hier wird in Bauernhäusern an großen Web-
stühlen gearbeitet. Beinah aus jeden, Haus
der langgestreckten Dörfer dieses Tales tönt
das Klappern der Webstühle, Auch hier zieht
die Industrie fast alle Mädchen und Frauen
an sich und entzieht sie dem Gewerbe und
der Landwirtschaft, Der seine Seidenfaden ver-
langt gepflegte Hände und «nacht es mancher
Arbeiterin unmöglich, eine gröbere Beschilft!-
gung zu besorgen. Der Haushalt wird älteren
Frauen überlassen.

So hilft denn die Frau im Berner Jura
getreulich mit, die Kosten der Lebenshaltung
zu bestreiten, und überall ist die Zahl der
Mädchen, die sich selber durchs Leben bringen
oder helfen, eine Familie durchzubringen, sehr
groß. Ueberall leistet die Frau ihr redlich
Teil, und ist so für die Familie und die
Volkswirtschaft ein nützliches Glied, Niancher
Frau, namentlich der Uhrenarbciterin und der
Diamautschleiferiil hat die Arbeit um die lench-
tenden und minuskalen Gebilde einen ganz be-
sonderen Ausdruck der Augen verliehen. Be-
wundcrung erheischt die Uuverdrossenheit, mit
der sie alle Tag für Tag ihrer Arbeit nach-
gehen. H, C o r r e v o «>,

Küchen-Rezepte.
H a f c r k e r n e n s u p pe für K r a nke,

Zutaten: 3—4 Eßlöffel Haferkernen, t nuß-
großes Stück frische Butter, >/- Kalbssuß, 1'/«-
bis Z l, Wasser, je nach Ticke der Suppe. Salz,
Eigelb, Milch »der Nahm,

Zubereitung: Statt viel Suppe auf einmal,
ist es besser, für Kranke immer siischc Suppe
zu machen. Man röste die gewaschenen Hafer-
kernen mit der zerlassenen Butter hellgelb, füge
nicht zu viel Wasser bei und gebe dann einen
halben, gut abgebrühten Kalbssuß bei, lasse die
Suppe 1—S Stunden langsam kochen, gieße Vvn
Zeit zu Zeit etwas Wasser nach und salze von
neuem mäßig, Zum Anrichten gebe man ein
wenig Milch vder Nahm, und wenn möglich
ein Eigelb in die Suppenschüssel bei; passiere
die Suppe durch ein seines Sieb und serviere
in Butter biaun geröstete Brvtwürfcl dazu.

S
Praktische Ratschläge.

«triimpfc dauerhaft zu mache».

BA Strümpfen gehen die Fersen immer
zuerst cintzwei, da möchte ich ein Mittel emp-fehlen, uni diesem llebelstande abzuhelfen. Ehe
die Strumpfe getragen werden, durchzieht man
^s^ Kersen derselben der linken Seite recht
dicht nut dünner Wolle bei Wvllstrümpfen, mit
feiner Baumwolle bei baumwollenen Strümpfen,
dasselbe kann man auch bei der Spihe des

»
tun. Trotzdem die besseren Strümpfe

»>,î r
stî dies doch ein ausgezeichnetes

Mittel,
^

sie »och haltbarer zu mach'en! es ist
àle sehr grohe, aber jedenfalls eine lohnende
Arbeit, ^ gz.
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