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160 DIE BERNER WOCHE

geftridi aus, finb aber met regelmäßiger in ben SRafcßen unb
im deffin repoli bunt; fie tommen oie! billiger als Sanb»
arbeit, benrt roährenb eine SRafcßine einige Stüd pro dag
herausbringt, bat eine $rau an ihrem ßanbgeftridten, oft
tlobigen, plumpen, monotonen Stüd eine toocßenlange Sis»
merei. die feinern SRafchinen arbeiten meift „für bie
dame". Serrliche Sachen. SRan möchte alles für fith be=

(teilen! 2Bir Striderinnen tragen nämlich faft lauter ©e»

ftridtes, begreiflich, unb mir miffen biefe 2Bare 3U fd)äßen.
©erabe beruflich ift bas dragen geftridter Kleiber fehr praf»
tifcb; fie finb porös, elaftifdj, beengen burd) ihre deßnbarfeit
nie; fie finb fehr folib, tonnen gut geflidt roerben unb fehen
ftets, ba fie nie rümpfen, frifd) unb flott aus. 2lud) für
Straße, iReife unb Sport gibt es geioiß nie ettoas 23rat=
tifdjeres unb Seguemeres; aus fRudfad ober Koffer ent»

nimmt man biefe Striätleiber immer mie neu. Sollte ich

einmal meine Sodfoeitsreife machen tonnen, bann mürbe ich

mir als Aeifetleib ein feines ©oftüm ftriden — boch 3U einer
foldjen fReife gehören stoei unb ach, bis jeßt hat es noch
feiner mit mir toagen roollen! 2Rit uns Striderinnen märe
3roar ein fütann nie am Seil, mohl aber „bid in ber 2BoIle",
benn mir tonnten mit einer Stridmafchine 3U Saufe mit»
oerbienen helfen.

3umper, ißullooer, 23Ioufen, 2Beften mit unb ohne
Aerrnel, SRäntel, Kleiber ic. entfteigen mie ©emälbe ben
SCRafdjinen, natürlich nur in einseinen Seilen, benn erft im
Aäbfaal oben merben fie 3u fertigen Stüden 3ufammen»
genäht. 3m Stridfaal fteßen nicht nur Sanb», fonbern eine

partie SRotormafdjinen, 3. 23. bie 3aquarbmafchinen, bie
oon ben tüdjtigften Seuten bebient merben. 3u biefen 23unt»
mafchinen merben, mie in ber Stoffroeberei, 23Iedjfarten ge»
ftan3t, biefe in bie äRafcßine eingesogen unb fo tommen bie
herrlichen bunten deffins ßeroor. 23ei uns merben iebes
3ahr bie neuften SRafcßinen angefdjafft unb ich glaube, baß
unfere gabrif 3U ben befteingerichteten gehört. 2Bir oer»
ftriden meift SBoIIe; Kunftfeibe roirb bloß für ©ffettsroede
gebraucht, ©eftridte 23Ioufen unb Sßeften aus Kunftfeibe
finb nicht empfehlensmert; fie fühlen fid) tait unb unlieb»
lieh an unb hangen formlos am Körper. Sie SBoIIe mirb
00m Spinner roh be3ogen, nach mobernen Farbtönen ein»

gefärbt unb fommt in Strängen in unfere Spulerei, roo
fie auf Slafdjenfpulen aufgefpult unb in bie SBoIIausgabe
gegeben mirb. ©s fommt oor, baß bie Uni-Sachen flccfig,
ftreifig unb gefprenfelt merben; bies ift für alle fehr un»
angenehm, am meiften mohl für ben ^abritante© ber erftens
bie SBare nicht red)t3eitig abliefern, baburch bie ©efcßäfte
als Kunben oerärgert unb 3toeitens nur mit SRübe heraus»
finben tann, roo ber Safe im Pfeffer liegt, b. h- ob Spinner
ober gärber bie Schulb hat. 3d) glaube überhaupt, baß es
feinen „Schied" ift, ißrinsipal unb ^abritant 3U fein! ©ine
folche 23erantroortung ©in folcher 23etrieb! Sie oielen
Seute, bie oielen SRafcßinen! Sas enorme SBoIIager! SBenn
ber ißrimipal etroa mit gefurchter Stirn herumgeht, bann
fühle ich mich hinter meiner äRafcßine als einfache Arbeiterin
boch fo mohl unb geborgen, unb ich preffe mein gelbes 3at)I=
tagsfädlein mit Snbrunft in bie Sdjüqentafcbe mit bem fro»
hen ©ebanten, eine glüdliche, 3ufriebene Striderin unb nicht
ein geplagter, gel) eister Sfabrifani 3U fein! 3n ber Saupt»
faifon, auf 2Beihnadjten 3. 23., ba gibt es für biefen fonft
noch fiele Sühnchen 3U rupfen, benn ba häufen fich bie Auf»
träge auf abgemachte Sermine, bie man unmöglich alle
immer innehalten tann; ba beginnt ber „Sans" fd)on am
frühen fbtorgen unb bauert bis 3um Abenb. 3uerft erfdjeint
bie ©rfte 00m Aähfaal unb träßt mit ihrer fdfarfen Stimme:
„Orber 3420 muß unbebingt heute noäj im fRäßfaal oben
fein!" 2Benn fie ab ift, fommt ber 2Berfmeifter, betrachtet
äRafcßine, Arbeiterin unb bie oielen Orbers, gibt gutgemeinte
3nftruttionen, fcßüttelt etroa auch feinen Kopf, murmelt et»

roas mie „Schueh blafe" oor fich unb taurn ift er roeg, ftürät
ein 23ureaulift mit hochrotem Angcfidjt her unb ruft fchon
untermegs; „Orber 3420 fchon 3roeimal telephonifch oerlangt;

fofort heraufgeben." 3uerft feßen folche Seßereien einem 3©
nach unb nach aber ftumpft man ab, benn man geroößnt
fidj an alles. SRan tut ja feine fßflid)t, läßt bie SCRafdjine
faufen, man macht fogar gerne ben Schichtenbetrieb mit,
aber 3U Ser3en geht es einem boch nicht mehr fo, benn bie
Arbeiterin tennt eben feine Angft oon „Kunben oerberben
unb oerlieren"; fie fennt bie Konfurrensgefaßr nicht; fie fennt
fein SRififo, fie fennt ben gan3en Kampf bes ©riftierens nicht.
2Bir Arbeiterinnen guden jeben ÜRorgen unfere Orber3etteI
an, finb froh, ©enn mir oiele folcher im 23orrat haben, benn
ba fann man „faufen" laffen unb je mehr man laufen Iaffen
fann, befto beffer fällt ber 3ahltag aus. 2Bir feßaffen faft
alle im Afforb; biefe Art haben mir gerne, benn fie ift unfere
Sriebfeber. Oft fommt es mir oor, als menn für alle ber
Afforblohn gut märe, benn roas bei uns oöllig unmöglich ift,
bas 3ufammenftehen unb Schmaßen, bas beobachte ich oiel
bei ben SRonatsbelohnten. Siefe fennen bas Sprichroort,
baß 3eit ©elb ift, mohl nicht unb finb fid) nicht bemußt,
baß fie burd) Klatfdjen unb Scßroaßen bem 23rin3ipal bie
3eit roegfteßlen. 2ßarum mirb benn bloß ein 2BarenbiebftahI
beftraft, mährenb ein 3eitbiebftahl leer ausgeht? SRerf»
roürbig — man benft fich oft oerfeßiebenes hinter feiner 9Ra=
fchine, unb eine Arbeiterin beobachtet oiel mehr, als fie
eigentlich miffen follte. Sie frägt fid) 3. 23. auch, ob ber
2kin3ipal troß 23riIIe boch nod) 3U tur3fi<htig fei, um folche
SDRißftänbe 3U feßen? —

3eben Abenb mirb bie fertige Stridroare 00m 2Berf=
meifter fontrolliert, notiert unb ßinaufbeförbert. Oben be»

finben fid) bie ©Iätterei, bie 3ufd)neiberei, tRäßerei unb
SRepaffiererei, bie 23adräume, bie 23ureaur, 23erfaufsräume,
bie Ateliers ber directrice, bas Säger ic. gür uns Strif»
ferinnen finb bas mehr ober roeniger „heilige" ober ge»
fürchtete ©efilbe. 2Bir fürchten aus ©ßrfureßt ben ißrin3ipal;
mir fürchten bie 23ureaul)errert; mir fürchten bie directrice
unb bie tRäßoberftin; benn oft finb leßtere honigfüß mit uns
unb oft gurfenfauer. „3ft fie milbe, bann führt fie mas
im Schübe; ift fie fauer, bann fei auf ber Sauer." dies
Sprichroort turfiert natürlich nur unter ben Arbeiterinnen
unb mir paffen mohl auf, baß es bie „Obern" nicht 3U

hören beïommen.

die Stridmäbels haben oft aud) 2Banber» unb Sern»
luft in fich; fo tommen, mie fdjon gefagt, oiele birett oon
ber Schule 3U uns, bleiben bis 31« Konfirmation ba, um
bann in bie grembe 3u 3iehen. ©in3elne bleiben fort, aber
oiele tommen gerne roieber, benn fie alle haben ihre ©r=

fahrungen gemacht unb miffen nun bie Srembe unb bie
föeimat ab» unb ein3ufd)äßen. Solche ,,3urüdgetehrten"
nimmt man gerne mieber auf, benn fie haben bie Sern»
3eit fchon hinter fid); fie finb fofort mieber eingefeßafft unb
Ieiften meift Qualitätsarbeit.

3d) bin feßr gerne in ber Striderei tätig; biefe große
Abroechslung finbet man gemiß in feiner anbern 3nbuftrie,
barum möchte ich ben beruflich unentfdjloffenen döchtern
biefen 23eruf anraten, benn „auch biefes Scanbmert hat
golbenen 23oben".

ÎBtc entfte^t bos £ieb?
2ßer bichtet bie Sieber? 3d) fenn eud) genau,
3br 23urfd)en unb SRäbel, ihr ftol3en unb fdjlidjten,
ÎRit blonben paaren unb Augen blau,
3hr ©reife unb SRütterchen, sittrig unb grau,
3hr fingt bie Sieber! doch toer mag fie bichten?

„dichten? die bichten fid) gan3 allein!
die hat Dielleicht ber SRonbfchein gefponnen,
Ober bas Seib unb bie Siebe erfonnen,
So ein Sieb mill nichts als gefungen fein!"
C ihr lebenbigen, guellenben 23ronnen!

£>ugo Salus.
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gestrickt aus, sind aber viel regelmäßiger in den Maschen und
im Dessin reizvoll bunt; sie kommen viel billiger als Hand-
arbeit, denn während eine Maschine einige Stück pro Tag
herausbringt, hat eine Frau an ihrem handgestrickten, oft
klobigen, plumpen, monotonen Stück eine wochenlange Lis-
merei. Die feinern Maschinen arbeiten meist „für die
Dame". Herrliche Sachen. Man möchte alles für sich be-
stellen! Wir Strickerinnen tragen nämlich fast lauter Ge-
stricktes, begreiflich, und wir wissen diese Ware zu schätzen.

Gerade beruflich ist das Tragen gestrickter Kleider sehr prak-
tisch: sie sind porös, elastisch, beengen durch ihre Dehnbarkeit
nie: sie sind sehr solid, können gut geflickt werden und sehen
stets, da sie nie rümpfen, frisch und flott aus. Auch für
Straße, Reise und Sport gibt es gewiß nie etwas Prak-
tischeres und Bequemeres: aus Rucksack oder Koffer ent-
nimmt man diese Strickkleider immer wie neu. Sollte ich

einmal meine Hochzeitsreise machen können, dann würde ich

mir als Reisekleid ein feines Costüm stricken — doch zu einer
solchen Reise gehören zwei und ach, bis jetzt hat es noch
keiner mit mir wagen wollen! Mit uns Strickerinnen wäre
zwar ein Mann nie am Seil, wohl aber „dick in der Wolle",
denn wir könnten mit einer Strickmaschine zu Hause mit-
verdienen helfen.

Jumper, Pullover, Blousen, Westen mit und ohne
Aermel, Mäntel, Kleider rc. entsteigen wie Gemälde den
Maschinen, natürlich nur in einzelnen Teilen, denn erst im
Nähsaal oben werden sie zu fertigen Stücken zusammen-
genäht. Im Stricksaal stehen nicht nur Hand-, sondern eine

Partie Motormaschinen, z. B. die Jaquardmaschinen, die
von den tüchtigsten Leuten bedient werden. Zu diesen Bunt-
Maschinen werden, wie in der Stoffweberei, Blechkarten ge-
stanzt, diese in die Maschine eingezogen und so kommen die
herrlichen bunten Dessins hervor. Bei uns werden jedes
Jahr die neusten Maschinen angeschafft und ich glaube, daß
unsere Fabrik zu den besteingerichteten gehört. Wir ver-
stricken meist Wolle: Kunstseide wird bloß für Effektzwecke
gebraucht. Gestrickte Blousen und Westen aus Kunstseide
sind nicht empfehlenswert: sie fühlen sich kalt und unlieb-
sich an und hangen formlos am Körper. Die Wolle wird
vom Spinner roh bezogen, nach modernen Farbtönen ein-
gefärbt und kommt in Strängen in unsere Spulerei, wo
sie auf Flaschenspulen aufgespult und in die Wollausgabe
gegeben wird. Es kommt vor, daß die Vni-Sachen fleckig,
streifig und gesprenkelt werden: dies ist für alle sehr un-
angenehm, am meisten wohl für den Fabrikanten, der erstens
die Ware nicht rechtzeitig abliefern, dadurch die Geschäfte
als Kunden verärgert und zweitens nur mit Mühe heraus-
finden kann, wo der Hase im Pfeffer liegt, d. h. ob Spinner
oder Färber die Schuld hat. Ich glaube überhaupt, daß es
keinen „Schleck" ist, Prinzipal und Fabrikant zu sein! Eine
solche Verantwortung! Ein solcher Betrieb! Die vielen
Leute, die vielen Maschinen! Das enorme Wollager! Wenn
der Prinzipal etwa mit gefurchter Stirn herumgeht, dann
fühle ich mich hinter meiner Maschine als einfache Arbeiterin
doch so wohl und geborgen, und ich presse mein gelbes Zahl-
tagssäcklein mit Inbrunst in die Schürzentasche mit dem fro-
hen Gedanken, eine glückliche, zufriedene Strickerin und nicht
ein geplagter, gehetzter Fabrikant zu sein! In der Haupt-
saison, auf Weihnachten z. B„ da gibt es für diesen sonst
noch viele Hühnchen zu rupfen, denn da häufen sich die Auf-
träge auf abgemachte Termine, die man unmöglich alle
immer innehalten kann: da beginnt der „Tanz" schon am
frühen Morgen und dauert bis zum Abend. Zuerst erscheint
die Erste vom Nähsaal und kräht mit ihrer scharfen Stimme:
„Order 3420 muß unbedingt heute noch im Nähsaal oben
sein!" Wenn sie ab ist, kommt der Werkmeister, betrachtet
Maschine, Arbeiterin und die vielen Orders, gibt gutgemeinte
Instruktionen, schüttelt etwa auch seinen Kopf, murmelt et-
was wie „Schueh blase" vor sich und kaum ist er weg, stürzt
ein Bureaulist mit hochrotem Angesicht her und ruft schon

unterwegs: „Order 3420 schon zweimal telephonisch verlangt:

sofort heraufgeben." Zuerst setzen solche Hetzereien einem zu:
nach und nach aber stumpft man ab, denn man gewöhnt
sich an alles. Man tut ja seine Pflicht, läßt die Maschine
sausen, man macht sogar gerne den Schichtenbetrieb mit,
aber zu Herzen geht es einem doch nicht mehr so, denn die
Arbeiterin kennt eben keine Angst von „Kunden verderben
und verlieren": sie kennt die Konkurrenzgefahr nicht: sie kennt
kein Risiko, sie kennt den ganzen Kampf des Eristierens nicht.
Wir Arbeiterinnen gucken jeden Morgen unsere Orderzettel
an, sind froh, wenn wir viele solcher im Vorrat haben, denn
da kann man „sausen" lassen und je mehr man laufen lassen
kann, desto besser fällt der Zahltag aus. Wir schaffen fast
alle im Akkord: diese Art haben wir gerne, denn sie ist unsere
Triebfeder. Oft kommt es mir vor, als wenn für alle der
Akkordlohn gut wäre, denn was bei uns völlig unmöglich ist,
das Zusammenstehen und Schwatzen, das beobachte ich viel
bei den Monatsbelohnten. Diese kennen das Sprichwort,
daß Zeit Geld ist, wohl nicht und sind sich nicht bewußt,
daß sie durch Klatschen und Schwatzen dem Prinzipal die
Zeit wegstehlen. Warum wird denn bloß ein Warendiebstahl
bestraft, während ein Zeitdiebstahl leer ausgeht? Merk-
würdig — man denkt sich oft verschiedenes hinter seiner Ma-
schine, und eine Arbeiterin beobachtet viel mehr, als sie

eigentlich wissen sollte. Sie frägt sich z. B. auch, ob der
Prinzipal trotz Brille doch noch zu kurzsichtig sei, um solche

Mißstände zu sehen? —
Jeden Abend wird die fertige Strickware vom Werk-

meister kontrolliert, notiert und hinaufbefördert. Oben be-
finden sich die Glätterei, die Zuschneiderei, Näherei und
Repassiererei, die Packräume, die Bureaux, Verkaufsräume,
die Ateliers der Directrice, das Lager rc. Für uns Strik-
kerinnen sind das mehr oder weniger „heilige" oder ge-
fürchtete Gefilde. Wir fürchten aus Ehrfurcht den Prinzipal:
wir fürchten die Bureauherren: wir fürchten die Directrice
und die Nähoberstin: denn oft sind letztere honigsüß mit uns
und oft gurkensauer. „Ist sie milde, dann führt sie was
im Schilde: ist sie sauer, dann sei auf der Lauer." Dies
Sprichwort kursiert natürlich nur unter den Arbeiterinnen
und wir passen wohl auf, daß es die „Obern" nicht zu
hören bekommen.

Die Strickmädels haben oft auch Wander- und Lern-
lust in sich: so kommen, wie schon gesagt, viele direkt von
der Schule zu uns, bleiben bis zur Konfirmation da, um
dann in die Fremde zu ziehen. Einzelne bleiben fort, aber
viele kommen gerne wieder, denn sie alle haben ihre Er-
fahrungen gemacht und wissen nun die Fremde und die

Heimat ab- und einzuschätzen. Solche „Zurückgekehrten"
nimmt man gerne wieder auf, denn sie haben die Lern-
zeit schon hinter sich: sie sind sofort wieder eingeschafft und
leisten meist Qualitätsarbeit.

Ich bin sehr gerne in der Strickerei tätig: diese große
Abwechslung findet man gewiß in keiner andern Industrie,
darum möchte ich den beruflich unentschlossenen Töchtern
diesen Beruf anraten, denn „auch dieses Handwerk hat
goldenen Boden".
«»» »»». »»»

Wie entsteht das Lied?
Wer dichtet die Lieder? Ich kenn euch genau,
Ihr Burschen und Mädel, ihr stolzen und schlichten,

Mit blonden Haaren und Augen blau.
Ihr Greise und Mütterchen, zittrig und grau,
Ihr singt die Lieder! Doch wer mag sie dichten?

„Dichten? Die dichten sich ganz allein!
Die hat vielleicht der Mondschein gesponnen,
Oder das Leid und die Liebe ersonnen,
So ein Lied will nichts als gesungen sein!"
O ihr lebendigen, quellenden Bronnen!

Hugo Salus.
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