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356 DIE BERNER WOCHE

Von der Erziehung
-Es gi&t jnVAt

Mit dem letzten Quartal eines Schuljahres ist für viele junge
und ältere Kinder stets auch die Frage nach der Berufswahl
verbunden. In den meisten Fällen — besonders beim Austritt
aus der obligatorischen Schulpflicht — heisst es; sich entschei-
den, ob Hans in eine Berufslehre und in welche oder ob er in
eine höhere Schule, Technikum, Handelsschule, Lehrerseminar
eintreten soll. Die Frage nach dem Besuch eines Gymnasiums
hat sich schon früher gestellt, nämlich beim Eintritt in die
untere Mittelschule. Da galt es, sich zu entscheiden zwischen
Progymnasium, d. h. zwischen der unmittelbar zum Gymnasium
führenden Unterstufe und Sekundär- oder Bezirksschule. Auch
da hiess es, eine Art Berufswahl zu treffen; denn wenn Kinder
und Eltern an irgendein akademisches Studium denken, führt
zu ihm der übliche und einfachste Weg durch ein Gymnasium.

Ich möchte heute aber nicht von der Frage schreiben, ob
Rudolf studieren soll oder nicht, ob es angezeigt sei, einen viel-
leicht nur mittelmässig begabten Schüler durch Privatstunden
und beständiges Anspornen doch noch bis zur Maturität zu
bringen und ob es nicht besser wäre, das mit dem Besuch des
Gymnasiums liebäugelnde Töchterchen Elsa von vornherein von
ihren Wünschen abzubringen.

Es liegt mir vielmehr daran, ganz allgemein ein wenig über
die Frage der Berufswahl zu plaudern, auch wieder nicht, um
etwa unsern Berufsberatern ins Handwerk zu pfuschen, sondern
um zu zeigen, dass Eltern und Kinder gut tun, sich mit dem
Gedanken «Es gibt nicht nur einen Beruf» vertraut zu machen.

Beginnen wir gleich einmal mit der bereits angedeuteten
Frage: Progymnasium oder Sekundärschule. Bei uns im Kanton
Bern stellt sie sich meist schon im 10. Altersjahr des Kindes.
Es ist ganz selbstverständlich, dass es sich hier also kaum um
eine Entscheidung handeln kann, die das Kind selbst zu treffen
vermag; denn wie sollte der zehnjährige Fritz beurteilen kön-
nen, ob er später einmal Arzt oder Fürsprecher oder Ingenieur
zu werden vermag? Die Bestimmung, ob er das Progymnasium
oder die Sekundärschule besuchen soll, wird somit weitgehend
durch die Eltern getroffen. Aber auch ihnen fällt es schwer,
die richtige Lösung zu finden, wenn nicht eine ganz ausgespro-
chene Begabung zu geistiger Arbeit erkennbar ist. Wie oft
irren sie sich, weil sie nur ihren Knaben, ihr Töchterchen be-
obachten und ihnen jede Vergleichsmöglichkeit fehlt.

So kam unlängst eine Mutter zu mir, um Rat zu holen in
eben der Frage: Sekundärschule oder Progymnasium? Ihr Sohn
zeigte ausgesprochenes Interesse an Maschinen, Motoren, tech-
nischen Dingen. Also: er sollte Ingenieur werden. Die Anfrage
bei seinem Lehrer ergab aber, dass der Junge einer der schlech-
testen Rechner der Klasse war, keinen Sinn für Zahlen besass
und keinerlei Begabung für rechnerisches Denken aufwies. «Und
das Interesse für die Technik?» wandte die Mutter ein, als ich
sie auf das Bedenkliche hinwies, ihrem Sohne angesichts des
Mangels an rechnerischem Können den Beruf eines Ingenieurs
nahezulegen. Mit 10 Jahren zeigt sich eben fast jeder Knabe
interessiert für Maschinen. Vielleicht ist das ein Fingerzeig,
dass er Mechaniker werden sollte; denn auch dies ist ein Beruf
und, wenn er darin Tüchtiges leistet, sicher kein schlechter!

«Annemarie zeigte schon von der fünften Klasse an ausge-
sprochene Neigung zum Unterrichten; sie soll daher Lehrerin
werden und das Seminar besuchen!» Gewiss, Annemarie ist
fleissig, gewissenhaft, arbeitet genau, was ihr aufgegeben ist,
sie zeigt auch mancherlei Begabung, zeichnet recht befriedigend,
singt ziemlich gut und doch: beim Aufnahmeexamen ins Se-
minar hat sie keinen Erfolg. « Aber sie zeigt doch stets, dass
sie mit Kindern umgehen kann, und die Kinder haben sie gern!»
Ja, welches Mädchen beschäftigt sich ungern mit Kindern? Ist

und von der /Schule

nur «inen Bern/

nicht schon das Spielen mit der Puppe eine Art Umgang mit
Kindern und ist dies alles nicht vielmehr die im Kinde schlum-
mernde Mütterlichkeit, die sich früher oder später zu offenbaren
beginnt als eine ausgesprochene Begabung für das Lehrfach?
Es ist daher ebenso falsch, ein Kind in einem vielleicht zufällig
geäusserten Berufswunsch allzusehr zu bestärken, wie vom
künftigen Berufe überhaupt nicht mit ihm zu sprechen.

Im allgemeinen wird man immer und immer wieder die
Beobachtung machen können, dass die Eltern ihre Kinder all-
zugern den sogenannten « höhern » Berufen zuführen möchten:
dem akademischen Studium, den Lehrerseminarien, dem Techni-
kum oder dann mindestens der Handelsschule. Gelingt dann die
Aufnahmeprüfung in irgend eine Mittelschule nicht, stehen
Eltern wie Kinder recht oft ratlos da, weil sie nur auf eine
Karte gesetzt haben, die sich leider nicht als Trumpf auswies.
Nicht selten sind mangelnde Kritik dem Können und der Be-
gabung des Kindes gegenüber schuld, dass diesem ein Miss-
erfolg beschieden war.

Und doch gibt es so viele schöne Berufe und Berufe,. die
ihren Mann und ihre Frau ernähren, sogar oft besser ernähren
als eben die « höheren Berufe » Was sind übrigens « höhere
Berufe »?

Vor Jahren fragte mich ein Vater, ein Bauer auf stolzem,
grossem Bernerbauernhof, ob er seinen einzigen Buben Studie-
ren lassen solle. Dabei war der Junge tatsächlich sehr begabt:
intelligent, interessiert an allen Schulfächern und wies in der
Sekundärschule eines grossen Dorfes vorzügliche, ja bestechende
Leistungen auf. Dennoch riet ich dem Vater ab : « Lassen Sie

den Buben die Sekundärschule fertig durchlaufen und ermög-
liehen Sie ihm die beste Bildung als Landwirt, die ihm unser
Land zu bieten vermag: landwirtschaftliche Schulen, vielleicht
die landwirtschaftliche Abteilung der eidgenössischen, techni-
sehen Hochschule, aber lassen Sie ihn Bauer bleiben!» Der
Vater befolgte den Rat, und heute ist sein Sohn Landwirt auf
einem stattlichen, eigenen Hofe, ein kleiner König in seinem

Königreich — und doch hat er keinen jener Berufe ergriffen,
die viele mit dem Prädikat « gehoben » auszeichnen.

Ja, es gibt viele schöne Berufe, schön auch dann, wenn sie

weder durch den Besuch einer Mittel- noch den der Universität
zu erreichen sind. Mit der Differenzierung von Gewerbe, Handel
und Technik sind eine wirklich erstaunlich grosse Zahl neuer
Berufsmöglichkeiten erstanden, und es wäre bloss notwendig,
ihnen nachzugehen, um ebensoviele Wege zu entdecken, die

ins Leben führen. Wir brauchen bloss zu denken, ans graphi-
sehe Gewerbe, an die Radiotechnik, an die Photographie, an

die Mode, ans Flugwesen, um nur einige wenige Gebiete zu

nennen, in denen Spezialarbeiter und Spezialarbeiterinnen nicht

nur ein Auskommen, sondern auch Befriedigung an der Arbeit
selbst finden können. Was den meisten Eltern abgeht, ist der

Ueberblick über all die sich bietenden Möglichkeiten. Hier greift
die Berufsberatung ein, so dass der Rat, die Eltern möchten
sich mit ihr rechtzeitig in Verbindung setzen, sicher der Grund-
läge nicht entbehrt.

Endlich muss wieder einmal gesagt sein, dass nicht der

Beruf den Menschen macht. Man kann bei jeder Arbeit Tüch-
tiges leisten und es ist sicher besser und befriedigender, in

einem Handwerk oder irgend einem Gewerbe etwas recht und

mustergültig zu tun, als in einem sogenannten « höhern Berufe »

ein Stümper zu bleiben. So darf denn zum Schlüsse gesagt
sein: Es gibt wirklich nicht nur einen Beruf, durch den man

glücklich werden kann; denn das Glück wird nicht durch das

bedingt, was man tut, sondern einzig und«allein, dass man

überhaupt etwas tut und wie man es tut. K.

Das verlorene Manuskript
,S'c/t/«ss

dert er ins Kloster. Damit ist die Ge-
schichte aus.» — Der Magere ist ganz be-
stürzt. Aber in der Meinung, dass die Ko-
mödie lange genug gedauert, blickt er dem
Dicken fest in die Augen und schleudert
ihm entgegen: « Du lügst, dieses Ende
stimmt nicht. Die Sache verhält sich so:
Dein Held vergisst die Therese. Sie
schreibt ihm. Er ist unglücklich. Aber er
denkt, dass sie verständiger ist als er, dass
sie verstehen wird, und er antwortet nicht
auf den Brief. Therese wird eines Tages
einen rechtschaffenen Bürger heiraten.
Das ist das Ende deines Romans. Warum
nun auf einmal die Sache ändern. Deine
Geschichte mit der Abreise ins Kloster ist

sowieso nichts. Das wäre doch allzu banal.»
Der Dicke erscheint wie auf den Kopf

gestellt. Immer wieder stammelt er: «Wie,
das weisst du? Wer hat dir denn das ge-
sagt?»

«Ich habe dein Manuskript gelesen
ja wirklich, ich habe es gelesen... ich
fand es in einer Ledermappe vor meiner
Türe, wo du es verloren hast.. Du suchst
es seit sechs Monaten, nicht wahr?»

«Gewiss», brachte der Dicke mit ge-
presster Stimme hervor. «Es hat dich nie
verlassen, nie, hörst du?» Der Magere hielt
eine Weile inne, dann fügte er bei: «.. seit
einem halben Jahr, mein Lieber, damals,
als du mit meinem Wagen spazieren fuh-
rest. Denn dieses Auto da ist meines. Sagt
dir das nichts?» Der Dicke machte grosse

Augen und stammelte .wie ein Betrunke-
ner. Sein Gesprächspartner klopfte ihm

schliesslich auf die Schultern: «Steh von

deinem Sitze auf. So, und jetzt nimm das

Kissen weg und suche einmal gründlich
ganz unten links in der Ecke des Kist-
chens!»

Der Dicke gehorchte. Auf einmal ging

ein Leuchten über sein Gesicht. « Meine

Buchmappe, meine Mappe!» Freudetrun-
ken schwang er sie in seiner von Wagen-
schmiere triefenden Hand. «Gib mir das»,

sagte der Magere, « du machst es sonst

ganz schmutzig.» Darauf zog der kleine

Mann behende ein dickes grünes Heft aus

der Mappe. «Therese, Therese!» rief
Autor aus, der wie in einen toll Verliebten
umgewandelt war.

556 oie Sennen v,Oc»e

Von cier
rirc^t

Mit dem letzten Quartal eines Sckuljakres ist kür viele junge
und ältere Kinder stets auck à Orage nsck der Bsrukswskl
verbunden. In äsn meisten Bällen — besonders beim Austritt
aus der obligstoriscken Sckulpklickt — bsisst es, sieb entsckei-
den, ob Bans in sine Berukslskre und in wsicks oder ob er in
eine bökers Sckule, ?ecknikum, Bandslssckuls, Rekrerssminsr
eintreten soli. Oie Orage nsck dem Bssuek eines L^mnasiums
kst sieb sekon krüker gestellt, nämlick beim Eintritt in die
untere Mittslsekule. Da Mit es, sieb zu entsckeiden zwiscken
Orogvmnssium, d. k. zwiscken der unmittelbar zum Lz»mnssium
tükrsndsn Bntsrstuks und Sekundär- oder Bezirkssckule. ^.ucb
da kiess es, eins àt Berukswakl zu trekksn; denn wenn Binder
und Ottern an irgendein sksdsmisckes Studium denken, tübrt
zu ibm der übiieke und einkacksts (Vsg durcb sin Lz-mnasium.

leb möcbte beute aber nickt von der Orage sckrsibsn, ob
Rudolk studieren soll oder nickt, ob es angezeigt sei, einen viel-
ieickt nur mittelmässig begabten Scbüisr durcb Rrivatstunden
und beständiges Anspornen dock nock bis zur Msturitst zu
bringen und ob es nickt besser wäre, das mit dem Besuck des
L^mnssiums liebäugelnde l'öcktsrcken Olsa von vornksrein von
ikren (Vünscken abzubringen.

Os liegt mir visimekr daran, ganz allgemein sin wenig über
dis Orage der Berukswakl zu plaudern, auck wieder nickt, um
etwa unsern Beruksberatern ins Handwerk zu pkuscken, sondern
um zu Zeigen, dass Ottern und Kinder gut tun, sick mit dem
Ledanken -Os gibt nickt nur einen Bsruk- vertraut zu macken.

lZeginnsn wir gleick einmal mit der bereits angedeuteten
Orage: Brogz-mnasium oder Sskundsrsckuis. Ost uns im Kanton
Bern stellt sis sieb meist sckon im il), ^.ltersjskr des Kindes.
Os ist ganz selbstvsrständlick, dass es sick kier also kaum um
eins Ontsckeidung bandeln kann, die das Kind selbst zu trekksn
vermag; denn wie sollte der zeknjäkrigs Oritz beurteilen kön-
nen, ob er später einmal X.rzt oder Oürsprscksr oder Ingenieur
zu werden vermag? Oie Bestimmung, ob er das Rrogxmnssium
oder die Sskundarsckuls besucksn soil, wird somit weitgsksnd
durcb die Ottern getrokksn, áder suck iknsn käiit es sckwsr,
die ricktige Rösung zu kinden, wenn nickt eins ganz ausgespro-
ckene Begabung zu geistiger Arbeit erkennbar ist. (Vis ott
irren sis sick, weil sie nur ikren Knaben, ikr löcktercken bs-
obacktsn und iknsn jede Vsrgieicksmögiickkeit ksklt.

So kam unlängst eine Muttsr zu mir, um Rat zu koien in
eben der Orage: Sekundarsckuie oder Rrogvmnasium? Ikr Sokn
zeigte ausgssprocksnss Interesse an Mssckinsn, Motoren, teck-
niscken Oingsn. álsa: er sollte Ingenieur werden. Oie Antrags
bei seinem Rskrer ergab aber, dass der dungs einer der scklsck-
testen Reckner der Klasse war, keinen Sinn kür Takten besass
und keinerlei Begabung kür rscknsrisckes Osnksn aukwiss. -lind
das Interesse kür die 1'scknik?» wandte die Muttsr ein, als ick
sie auk das Bedenklieke kinwies, ikrern Lokns angesickts des
Mangels sn rscknerisckem Können den Bsruk eines Ingenieurs
nakszulsgen. Mit 111 dakren zeigt sick eben ksst jeder Knabe
interessiert kür Masckinen, Vielleickt ist das ein Oingerzeig,
dass er Meeksniksr werden sollte; denn auck dies ist ein Bsruk
und, wenn er darin üücktigss leistet, sicker kein scklscktsr!

-Annemarie Zeigte sckon von der künkten Klasse an susgs-
sprocksns Keigung zum ldnterrickten; sie soll daksr Rekrsrin
werden und das Seminar besucksn!- Lewiss, Annemarie ist
klsissig, gewissenkstt, arbeitst genau, was ikr aukgegebsn ist,
sie zeigt auck mancksrlsi Begabung, zsicknet reckt bskriedigend,
singt ziemliek gut und dock: beim àknakmesxamsn ins Le-
minar bat sie keinen Orkolg. - ^dsr sie zeigt dock stets, dass
sie mit Kindern umgeben kann, und die Kinder kabsn sie gern!»
da, welckes Mädcken bssckäktigt sick ungern mit Kindern? Ist

von /8<à»u1e

nur «inen öeru/

nickt sckon das Spielen mit der Ruppe eine X.rt Umgang mit
Kindern und ist dies alles nickt vielmskr die im Kinds scklum-
mernds Müttsrlickkeit, die sick krüker oder später zu okkenbsrev
beginnt als eine ausgesprockene Begabung kür das Rekrksck?
Os ist daksr ebenso kalsek, ein Kind in einem vielleickt ZuksiliZ
gsäusssrtsn Bsrukswunsck sllzusskr zu bestärken, wie vom
künktigsn Beruks übsrkaupt nickt mit ikm zu spreeken.

Im allgemeinen wird man immer und immer wieder à
Beobacktung macken können, dass die Oltsrn ikrs Kinder sll-
zugsrn den sogenannten » kökern » Berutsn zukükren inöcktev:
dem akadsmiscksn Studium, den Rskrerssminarisn, dem Recbni-
kum oder dann mindestens der Bandslssckuis. Lslingt dann iZie

^.uknakmsprükung in irgend eins Mittslsckuls nickt, sieben
Oltsrn wie Kinder reckt okt ratlos da, weil sie nur auk eine
Karts gesetzt kabsn, dis sieb leider nickt als Irumpk auswies,
Kiekt selten sind mangelnde Kritik dem Können und der Le-
gabung des Kindes gegenüber sckuld, dass diesem sin Misz-
srkolg bssckisden war.

lind dock gibt es so viele scköns Beruke und Beruke, die
ikren Mann und ikre Orau ernäkrsn, sogar okt besser ernäkren
als eben die - käkeren Beruks»! (Vas sind übrigens « kökere
Beruks »?

Vor dskrsn kragte mick sin Vater, ein Bauer auk stolzem,
grossem Bernsrbausrnkok, ob er seinen einzigen Buben Studie-
ren lassen solle. Dabei war der dünge tstsäckliek sekr begabt:
intelligent, interessiert an allen Sckulkäckern und wies in der
Sekundarsckuie eines grossen Oorkss vorzügiicke, ja besteckende
Rsistungen auk, Osnnock riet ick dem Vater ab: « Rassen Lie
den Buben die Sekundarsckuie ksrtig durcklsuken und srmöx-
lieben Sie ikm die beste Bildung als Randwirt, die ikm unser
Rand zu bieten vermag: lsndwirtscksktlicks Lckulen, vieileicbt
die iandwirtscksktlicks Abteilung der eidgsnössiscksn, tsckni-
scksn Bocksckule, aber lassen Sie ikn Bauer bleiben!» ver
Vater bskolgts den Rat, und beute ist sein Sokn Randwirt auk

einem stattlicken, eigenen Koks, sin kleiner König in seinem

Königreick — und dock kat er keinen jener Beruke srgrikkev,
die viele mit dem Prädikat « gskobsn » suszsicknsn,

da, es gibt viele scköns Beruke, sckön auck dann, wenn sie

weder durck den Besuck einer Mittel- nock den der Universität
zu erreicksn sind. Mit der Oikkerenzierung von bewerbe, Handel
und Recknik sind eins wirklick erstaunlick grosse Tskl neuer
Bsruksmöglickkeiten erstanden, und es wäre bloss notwendig,
iknsn nackzugsken, um ebensoviel« (Vege zu entdecken, die

ins Reben kükrsn, (Vir braucken bloss zu denken, ans grsptu-
scke Lswsrbs, an à Radiotecknik, an die Rkotogrspkie, sn
die Mode, ans Olugwessn, um nur einige wenige Lebiste zu

nennen, in denen Lpszislarbeiter und Lpszialarbsitsrinnen nickt
nur sin Auskommen, sondern auck Bskrisdigung an der Arbeit
selbst kinden können. (Vas den meisten Oltsrn abgebt, ist der

Bsberblick über all dis sick bietenden Möglickksitsn. Bier greikt
die Bsruksbsrstung sin, so dass der Rat, die Oitern möckten
sick mit ikr recktzsitig in Verbindung setzen, sicker der Lrunâ-
läge nickt sntbskrt.

Ondlick muss wieder einmal gesagt sein, dass nickt der

Bsruk den Msnscksn msckt. Man kann bei jeder Arbeit lück-
tiges leisten und es ist sicker besser und bekriedigendsr, in

einem Handwerk oder irgend einem Lewsrbe etwas reckt und

mustergültig zu tun, als in einem sogenannten « kökern Beruke >

ein Stümper zu bleiben. So dark denn zum Scklusse gesagt
sein: Os gibt wirklick nickt nur einen Bsruk, durck den man

glücklick werden kann; denn das Llück wird nickt durck das

bedingt, was man tut, sondern einzig und-allein, dass man

übsrkaupt etwas tut und wie man es tut. 15.

V»» veil«iu i»« FinniixRiipt
Hckkuss

dsrt er ins Klostsr. Damit ist dis (le-
sckickts aus.» — Der Magere ist ganz de-
stürzt, ^bsr in der Meinung, dass dis Ko-
mödis lange genug gedauert, blickt er dem
Dicken ksst in dis àgen und scklsudsrt
ikm entgegen: « Du lügst, disses Onds
stimmt nickt. Die Lacks verkält sick so:
Dein Held vsrgisst die Rkeress, Sie
sckreibt ikm. Or ist unglücklick, ábsr er
denkt, dass sie verständiger ist als er, dass
sie vsrstsken wird, und er antwortet nickt
auk den Brisk. Rksrsss wird eines Rages
einen rscktsckskksnsn Bürger ksiratsn.
Das ist das Onde deines Romans. (Varum
nun auk einmal die Sacks ändern. Deine
Lssckickte mit der Abreise ins Klostsr ist

sowieso nickts. Das wäre dock allzu banal.»
Der Dicke erscksint wie auk den Kopk

gestellt. Immer wieder stammelt er: -(Vis,
das weisst du? Vier kat dir denn das ge-
sagt?»

«Ick kabs dein Manuskript gelesen...
ja wirklick, ick kabe es gelesen... ick
kand es in einer Rsdsrmspps vor meiner
kküre, wo du es verloren ksst., Du suckst
es seit seeks Monaten, nickt wskr?»

-Lewiss», krackte der Dicke mit ge-
prssstsr Stimme ksrvor. -Os kst dick nie
verlassen, nie, kürst du?» Der Magere kielt
eins (Veils inns, dann kügte er bei: -.. seit
einem kalben iskr, mein Risbsr, damals,
als du mit meinem (Vagen spazieren kuk-
rest. Denn disses àto da ist meines. Sagt
dir das nickts?» Der Dicke mackts grosse

^.ugsn und stammelte wie ein Betrunke-
nsr. Sein Lsspräckspsrtnsr klopkte ikw
scklissslick auk die Sckultsrn: »Stek voll
deinem Sitze auk. So, und jetzt nimm 6ss

Kissen weg und sucke einmal gründlicn
ZÄN2 unten links in âer Lcke 6es Tist"
cksns!»

Der Dicke gekorckts. àk einmal gmê

ein Rsucktsn über sein Lssickt. - Meine

Luckmspps, meine Mappe!» Orsudstrun-
ksn sckwang er sie in ssiner von (Vagen-
sckrnisrs trisksnden Band. -Lib mir das»,

sagte der Magere, « du mackst es sonst

ganz sckmutzig.» Darauk zog der kleine

Mann bebende sin dickes grünes Bekt aus

Äer ZVtAppe. «I'kerese, l'kerese!» aer

?(utor aus, der wie in einen toll Verliebten
umgewandelt war.
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