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DIE BERNER WOCHE Nr. 28

griffe, 33afen urtb naturgetreu nachgebildete ©lumen
unb fyiguren E)er.

(Eine befonbere üinftlerifdje Segabung geigt fidj

in ber gefdpnadoollen Semalung ber eingelnen

(Stüde. 3n feingetönter ©bftufung erftrafjlen bie

garben auf bem matten fdjimmernben (Elfenbein
unb oerlieren auch bei intenfioer Sonne nichts oon

ibrer ©eudjttraft.
Die ©Ifenbeinfchniberei erfordert neben großer

©ebulb unb ©usbauer ein fidjeres banbwerfliihes
Rennen unb ausgebildete fünftlerifche fjfäbigleiten,
bie defenders unfern einbeimifchen Sdjnibern eigen

finb. ©ur ber gediegenen, oollenbeten ©usfübrung
ibrer ©rbeiten ift es 3U banlen, bah fid) biefe 3n»

buftrie einer fo großen ©eliebtbeit im 3n= unb

©uslanb erfreut. 3 f o I b e © o g o r f d).

Broschen und Anhänger aus Elfenbein.

©crfcböncruttg ibrer SBobnftätten unb für Dafelfcbmucf. Die
frübcbriftlidje Reit febte bie <£Ifenb ein f cf)nit3 er ci fort. _3m
11. unb 12. 3abrbunbert oerfertigte man faft alle Jircb»
liehen ©eräte aus ©Ifenbein, im 13., 14. unb 15. üabr»
bunbert hingegen roibmete man fiel) ausfdjliehlid) ben ©rofan»
arbeiten, b. f). ber frjerftellung oon weltlidjen ©rgeugniffen.
Den mäcbtigften ©uffdjwung aber erlebte biefe Runft im
im 17. Sabrbunbert, roo fie gerabegu tonangebend rourbe.

Das 18. 3abrbunbert brad)te bie ©infübrung ber ©Ifenbein»
fdsniberet aud) für bie Sdjweß, unb 3war oornebmlich für
bas ©erner Oberland, bas beute nod) über eine äufeerft

hochwertige ©robuttion oerfügt.
©s fittb aber nur wenige firmen, bie biefes ©ewerbe

felbftänbig betreiben. Dafür befiigen fie, ban! ber Qualität
ibrer ©räeugniffe, ein ausgedehntes ©bfatggcbiet. Das ©ob-
material wirb aus bem belgifdjen Rongo be3ogen, unb be=

ftebt einerfeits aus bem gelblidjgetönten ©Ifenbeinîabn,
anbererfeits aus ben blendend weihen ©dgäbnen bes Unter»

tiefers com ©Sallrofe, bie ein ©ewid)t oon 3—4 Rilogramm
unb eine ©änge oon 60—70 Rentimeter haben.

©ur bie rohe Rurüftung liegt ber ©tafdjine ob. Die
gan3 feine Sdmitgarbeit gefd)iebt oon &anb, im Unterfdiieb
gu ben austänbifeben SBaren, bie größtenteils oon ber ©ta»
fd>ine gebredjfelt finb.

Tierfiguren aus Elfenbein.

Die ©erner Oberländer ftellen in ber #auptfad)e
Sdjmudgegenftänbe, wie gartgefdiwungene ©nbänger, Sro»
fdjeit unb rcidioergierte ©rmfpangett, Rigarrenfpitgen, Stod»

35 Grad Lärm.
SBie war jene Reit ruhig, als nod) feine

gfabrüfirenen beulten, leine ©utos burd) bie

Strafen hupten, feine ©abn3üge rollten, feine

©abios unb ©rammopbone quîtfihten unb aus was

anberem fid) bas Heber», Unter», Durch» unb ©eben»

einanber bes mobernen Stabtlärms 3ufammenfebt. Hebet

©ad)t fommt ftill bas Reib, bie Segnungen unferet
Rultur famen aber nachts unb tags mit grofeem Damiane,

©tit einem ©arm, ber burd) alle ffugen unb ©iben bis

in bie binterften ©3infel ber oerborgenften Stube drang.
2ßas hier bie ©atur ©ebeimnisoolles pries, bas fonnte man

nicht friftallifieren Iaffen, wobt aber fonnte man es meffen,

um es fd)war3 auf weih getroft nad), ôaufe tragen 3u tonnen.
Der wunderbare ©pparat, mit bem man ben ©ärm 3äf)It,

wiegt unb miht, ift bas ©ubiometer. ©ine Sfala ift in

100 ©rabe eingeteilt unb reicht oon ben gerade nod) bot»

baren ©eräufdjen bis gu jenen, bie einen entfebt oom Stuhle

auffpringen Iaffen. toier fann man ablefen, bah in einer

belebten ©rohftabtftrahe 60, in der Untergrundbahn 30, int

Rimmer mit gefchloffenen Srenftern 25 unb bei einem ge»

öffneten fyenfter 35 ©rab ©ärm ausgubalten finb. ©Ufo oft

foniel ©ärm, bah man oor ©raben frumm unb lahm wet»

ben fönnte. Der ©arm ift nicht fo barmlos, wie er erfdjeint,

nicht für ben ©efunben, noch weniger für den Rranfen. Sonft

mühte ber ©rät bem ©atienten nicht fo oft oollftänbigc
©übe oerorbnen. Der Schaben trifft nicht fo febr bas ©f)t

(trobbem ein groher Deil ber ©ifenbabner nach Iängere(t

Dienftäeit an Schwerbörigfeit ober gar Daubbeit leibet),

fonbern in erfter ©inie bas gange ©eroenfpftem. Das ftnrten»

feine Dier 3eigt ben ©influh des ßärms auf das ©ehitn:
beim Donner fträuben fid) bie £>aare, beim Rnall macht

es einen Sah. ©uh beim ©îenfdjen entfteben fd)on bei

leifen ©eröufhen Schauer, bei lautern wirb bie ©tmung

befd)Ieunigt unb fogar beim Schlafenben fteigt ber SI©»

brud. Der ©ärm rüttelt am beiligften ©ute unferes Rörpers:

am ©ebirn, am ©eroenfpftem. Die dauernde 3nanfpru4»
nähme unterer ©eroen burdf) ben ©ärm führt 3U allmäh»

Iidjer ©rfdföpfung bes ©eroenfpftems. Die ©liibigfeit bes

3nbuftriearbeiters ift weniger ein ©rfdjtaffen ber ©lusfeln,

als ein Serfagen feiner ©eifteslräfte. Seine ©rme erfdçlaffen,

aber in SBirïIicbïeit lann fein Ropf nicht mehr.
©eroenlraft erlahmt und feßt feine ©eiftungen herab, ©ft
©ärm fpannt unroillfürlich die ©iusteln an. 3e geräufh»

poller bie Schreibmafdjine flappert, umfo ftärfer fdjlage"

wir auf bie Daften.

Aphorismus.
Nicht waa der Mensch „weiss", sondern was er „will", enCsch®

det über seinen Wert oder Unwert, seine Macht oder Ohnmacht, s®

Seligkeit oder sein Unglück. ZscftoA '«•

OIL KLKdlLK îOcNL i^r.28

griffe, Vasen und naturgetreu nachgebildete Blumen
und Figuren her.

Eine besondere künstlerische Begabung zeigt sich

in der geschmackvollen Bemalung der einzelnen
Stücke. In feingetönter Abstufung erstrahlen die

Farben auf dem matten schimmernden Elfenbein
und verlieren auch bei intensiver Sonne nichts von

ihrer Leuchtkraft.
Die Elfenbeinschnitzerei erfordert neben großer

Geduld und Ausdauer ein sicheres handwerkliches
Können und ausgebildete künstlerische Fähigkeiten,
die besonders unsern einheimischen Schnitzern eigen

sind. Nur der gediegenen, vollendeten Ausführung
ihrer Arbeiten ist es zu danken, daß sich diese In-
dustrie einer so großen Beliebtheit im In- und

Ausland erfreut. Isolde Rogorsch.

Lroscken uriU àUîioxsr sus IMendein.

Verschönerung ihrer Wohnstätten und für Tafclschmuck. Die
frühchristliche Zeit setzte die Elfenbeinschnitzerei fort. Im
11. und 12. Jahrhundert verfertigte man fast alle ^kirch-
lichen Geräte aus Elfenbein, im 13., 14. und 15. âhr-
hundert hingegen widmete man sich ausschließlich den Profan-
arbeiten, d. h. der .Herstellung von weltlichen Erzeugnissen.

Den mächtigsten Aufschwung aber erlebte diese Kunst im
im 17. Jahrhundert, wo sie geradezu tonangebend wurde.
Das 18. Jahrhundert brachte die Einführung der Elfenbein-
schnitzerei auch für die Schweiz, und zwar vornehmlich für
das Berner Oberland, das heute noch über eine äußerst

hochwertige Produktion verfügt.
Es sind aber nur wenige Firmen, die dieses Gewerbe

selbständig betreiben. Dafür besitzen sie, dank der Qualität
ihrer Erzeugnisse, ein ausgedehntes Absatzgebiet. Das Roh-
material wird aus dem belgischen Kongo bezogen, und be-

steht einerseits aus dem gelblichgetönten Elfenbeinzahn,
andererseits aus den blendend weißen Eckzähnen des Unter-
kiefers vom Wallroß, die ein Gewicht von 3—4 Kilogramm
und eine Länge von 60—70 Zentimeter haben.

Nur die rohe Zurüstung liegt der Maschine ob. Die
ganz feine Schnitzarbeit geschieht von Hand, im Unterschied

zu den ausländischen Waren, die größtenteils von der Ma-
schine gedrechselt sind.

^ierÜAnren sus ^Ikenbein.

Die Berner Oberländer stellen in der Hauptsache
Schmuckgegenstände, wie zartgeschwungene Anhänger, Bro-
scheu und reichverzierte Armspangen, Zigarrenspitzen, Stock-

35
Wie war jene Zeit ruhig, als noch keine

Fabriksirenen heulten, keine Autos durch die

Straßen hupten, keine Bahnzüge rollten, keine

Radios und Grammophone quitschten und aus was

anderem sich das Ueber-, Unter-, Durch- und Neben-

einander des modernen Stadtlärms zusammensetzt. Ueber

Nacht kommt still das Leid, die Segnungen unserer

Kultur kamen aber nachts und tags mit großem Tamtam.
Mit einem Lärm, der durch alle Fugen und Ritzen bis

in die hintersten Winkel der verborgensten Stube drang.
Was hier die Natur Geheimnisvolles pries, das konnte man

nicht kristallisieren lassen, wohl aber konnte man es messen,

um es schwarz auf weiß getrost nach Hause tragen zu können.

Der wunderbare Apparat, mit dem man den Lärm zählt,

wiegt und mißt, ist das Audiometer. Eine Skala ist in

100 Grade eingeteilt und reicht von den gerade noch hör-

baren Geräuschen bis zu jenen, die einen entsetzt vom Stuhle
aufspringen lassen. Hier kann man ablesen, daß in einer

belebten Großstadtstraße 60, in der Untergrundbahn 30, im

Zimmer mit geschlossenen Fenstern 25 und bei einem ge-

öffneten Fenster 35 Grad Lärm auszuhalten sind. Also oft

soviel Lärm, daß man vor Graden krumm und lahm wer-

den könnte. Der Lärm ist nicht so harmlos, wie er erscheint,

nicht für den Gesunden, noch weniger für den Kranken. Sonst

müßte der Arzt dem Patienten nicht so oft vollständige
Ruhe verordnen. Der Schaden trifft nicht so sehr das Ohr

(trotzdem ein großer Teil der Eisenbahner nach längeres!

Dienstzeit an Schwerhörigkeit oder gar Taubheit leidet),

sondern in erster Linie das ganze Nervensystem. Das sinnen-

feine Tier zeigt den Einfluß des Lärms auf das Gehirn!
beim Donner sträuben sich die Haare, beim Knall macht

es einen Satz. Auch beim Menschen entstehen schon bei

leisen Geräuschen Schauer, bei lautern wird die Atmung
beschleunigt und sogar beim Schlafenden steigt der Blut-
druck. Der Lärm rüttelt am heiligsten Gute unseres Körpers!

am Gehirn, am Nervensystem. Die dauernde Jnanspruè
nähme unserer Nerven durch den Lärm führt zu allmäh-

licher Erschöpfung des Nervensystems. Die Müdigkeit des

Industriearbeiters ist weniger ein Erschlaffen der Muskeln,

als ein Versagen seiner Geisteskräfte. Seine Arme erschlaffe,
aber in Wirklichkeit kann sein Kopf nicht mehr. Seine

Nervenkraft erlahmt und setzt seine Leistungen herab. Der

Lärm spannt unwillkürlich die Muskeln an. Je geräusch-

voller die Schreibmaschine klappert, umso stärker schlagen

wir auf die Tasten.

Mckt âer Uensck „>veiss", sonckern >vss er
àet über seinen ^ert oàer Unwert, seine Usebt oàer Obnwsàt, ^
seliAkeit »per sein Unglück. Äcko» ^
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