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Thun Solar

Thun Solar

Thun Solar

Thun Solar

Musterfi rma
Herr Hans Mustermann
Musterfunktion
Musterstrasse 12
1234 Musterstadt
Schweiz

Ihre Ansprechsperson

Peter Stutz

Geschäftsleiter

033 223 33 30

stutz@thunsolar.ch

Thun Solar AG

Frutigenstrasse 8

3600 Thun 

033 223 33 30

www.thunsolar.ch

Thun, 26. Juni 2012

Harios a ipsame laboreperum etur magnatem sinvenis sequi conse dis dolorer item-
por aliae net laut magnatet, etur aut faceat

Sehr geehrte Damen und Herren

Eceperorro mint anditionecte volo dellenis id modi doloruptatia de perferia sus digent aut api-
et re conet aut voluptas moluptas dolest quiaerf ernatur iasinctis adit lab incil et lab inullest, 
quo eaquia vel est ut pro eum solupta doluptur alignis poriae prora dolorrum, omnihicium vo-
luptistrum faciene que moluptur ma qui odia inciliquis expel idenimus escilla ipsant voluptat-
quae liantincit, ipsum consed et aut quiduci litemque nonsedioriae od ullorep uditatinci sitatis 
etur suntotatio mi, in pro volor restrumet omnis modis sa voluptas ullaccatet eaquia pa plabo. 
Namenih icienti rem venditi berunt excestrum eaque perum quis magnis im viducia nimpor 
aspient et acerror rumque idus sit veria con nonem im id et et plab incim eossunt la suntus, 
sit ad que experumquos deliquo eostiani consed mos moluptatiunt laborrovid quam es nat 
dolores etus nis mo isquos estrum essit vel inctati atusdant voluptat por mod enient essimus, 
ilignat ibusdae restrum volorepro experum quam, omniaspe.
Obissimo loritatiis adit untiumq uaepudita digendae esedit quo volorum quo ma nos volorrum 
fuga. Itatusc illaut lit eni im hil earum essimil iquiduc illaborum, quae por minis delia sequae. 
La site nobis ea noste coratur alia volorem porumque nimodi beat liciis se omnime nihictu-
ris et quibuscitis ipita autem quia volorupta quis sequi reribus, quataere, conem autem aut 
lanimos et, consequ untorrum qui verum et experitatur accuptatia pro vit utestem quatur, 
accaboressum eaque quaspel laborit, sum venim ut ad que vendae repedipsam, saped min 
pro tem qui isimusa dolorehente od ut que di se vendisquam, aut doluptam sereperem ditae 
seque inusam fuga. Aliantur molendi blab incillati quid esci voluptas pelic tectur, comniet ea-
tibus dipsam voloreptaqui ut hillect uscius excearum quistis maio quatem enihicae adiatem 
est, nonsed molor adic tem et elesed molorio nsecepere excea soluptas dolest, voluptatur 
adiciliquis aut quia nos porerci psumquid eum, ium qui dolorit, ut ullorist alit fugit ad mossed 
quides undi tem. On nias nust, offi citatur rendus.

Mit freundlichen Grüssen

Vorname Name
Funktion

Thun Solar

Thun Solar

Thun Solar AG

Frutigenstrasse 8

3600 Thun

Kunde

Thun Solar AG, Fotovoltaikanlage von Energie Thun AG, 
Energie Wasser Bern und der AWG Solar 
Auftrag

Neugestaltung von Logo und Briefschaften
Erscheinung

2012

Firmenauftritt
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Partl
Bäckerei- 

Bleienbach
Konditorei

Kunde

Partl Beck, Bleienbach
Auftrag

Neugestaltung von Logo, Flyern und  
Inseraten sowie Schaufensterbeschriftung 
und Gestaltung diverser Verpackungen
Erscheinung

seit 2012

Firmenauftritt

Partl
Bäckerei- 

Bleienbach
Konditorei Bäckerei-Konditorei Partl & Co.

Dorfstrasse 1 • 3368 Bleienbach 
Telefon 062 922 23 08

 « Versuchungen
        sollte man nachgeben. 
Wer weiss, ob sie wiederkommen!»

Eröffnungsfest 
 Die 4. Generation übernimmt den Familienbetrieb.

Freitag, 1. Juni 2012 6–12 Uhr, 14–18.30 Uhr
Samstag, 2. Juni 2012                  6.30–16 Uhr

Partl
Bäckerei- 

Bleienbach
Konditorei

Bäckerei-Konditorei Partl & Co.
Dorfstrasse 1 • 3368 Bleienbach
Telefon 062 922 23 08

Partl
Bäckerei- 

Bleienbach
Konditorei

«�Versuchungen��
�������sollte�man��
��nachgeben.
������Wer�weiss,�
�ob�sie�wieder-�
���������kommen!»�

Partl Beck GmbH • Dorfstrasse 1 • 3368 Bleienbach 
062 922 23 08 • www.partl-beck.ch

Öffnungszeiten vormittags nachmittags
Montag und Dienstag 6 –12 Uhr 16 –18.30 Uhr
Mittwoch 6 –12 Uhr
Donnerstag und Freitag 6 –12 Uhr 16–18.30 Uhr
Samstag 6.30 –13 Uhr
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Kunde

Kulinariker, Luzern
Auftrag

Visuelles Konzept, Neugestaltung 
von Logo und Faltflyer, Layout  
bis Druckdatenabgabe
Erscheinung

2015

www.knutwiler.ch

« Luzerner Sommer-
sonne im Glas, 
produziert mit 
Liebe nach alter 
Rezeptur.» 
Julia Kolb,  
Frau Limoncello

«  Fruchtig, lieblich und unglaublich 
vielfältig: Wie die Luzerner Land-
schaft, so sind auch unsere Weine.» 
Kurt Huwiler, Seetaler Weinkelterer

« Apéro war noch nie so 
selbstgemacht. Der  
wohl lokalste Gin wird  
in Weggis gebrannt.» 
Bruno Muff, Destillateur

« Kulinarische Highlights von 
ProSpecieRara bis Bio.  
Mit viel Herzblut zum Gaumen-
schmauss verfeinert.» 
Stefan Winiger, Kulinariker

« Am Morgen noch im Vierwald-
städtersee, am Nachmittag 
bereits das leckerste Knusperli 
der Stadt.» 
Nils Hofer, Seefischer

« Aus Fast wird Slow Food: 
So regional, frisch und 
ehrlich können Pommes 
sein. Anstehen lohnt sich.» 
Daniela Bieder, Slowfooderin

«  Desserts mit frischen Erd- 
beeren von Esti und Adrian 
 Geissmann aus dem See- 
tal. Eine wahre Freude.» 
Marcel Koch, Erdbeerdessert- 
kreateur

« Von den Luzerner Alpen 
direkt in den Chäs Chäller 
unter dem Gütsch: Ein 
wahres Genusserlebnis.» 
Roland Lobsiger,  
Stadtchäser

« Herrlichste Früchte vom 
Seetal mit Milch vom 
 eigenen Hof: Natürlich die 
perfekte Glacemischung.» 
Familie Felber-Tonella, 
 Glace-Erfinderschleckmäuler

« Formvollendeter Luzerner 
Espresso: Ein Meister- 
werk Schweizer Ingenieurs-  
und Kaffeekunst.» 
Marc Tschümperlin, Kaffee-
maschineningenieur
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Ob frisch vom Grill oder mit gefülltem Ausleih- 
Picknickkorb: An Luzerns längster  

Tafel gehts  genüsslich zu und her. Höchste Qualität 
der regionalen  Produkte sorgen für  

kulinarische  Sinnesfreuden entlang der Markt- 
strasse auf dem Europaplatz. 

Luzerner 
Genuss-Marktstrasse

vom 30. Mai 2015
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Musterfi rma
Herr Hans Mustermann
Musterfunktion
Musterstrasse 12
1234 Musterstadt
Schweiz

Obersteckholz, 26. Oktober 2013

Harios a ipsame laboreperum etur magnatem sinvenis sequi conse dis dolorer itempor 
aliae net laut magnatet, etur aut faceat

Sehr geehrte Damen und Herren

Eceperorro mint anditionecte volo dellenis id modi doloruptatia de perferia sus digent aut apiet re 
conet aut voluptas moluptas dolest quaerf ernatur iasi adit lab incil et lab inullest, quo eaquia vel 
est ut pro eum solupta doluptur alignis porie prora dolorrum, omnihicium voluptistrum faciene que 
moluptur ma qui odia inciliquis expel idenimus escilla ipsant vuia pa plabo. Namenih icienti rem 
venditi berunt excestrum eaque perum quis magnis im viducia nimpor aspient et acerror rumque 
idus sit veria con nonem im id et et plab incim eossunt la suntus, sit ad que experumquos deliquo 
eostiani consed mos moluptatiunt laborrovid quam es n
Obissimo loritatiis adit untiumq uaepudita digendae esedit quo volorum quo ma nos volorrum 
fuga. Itatusc illaut lit eni im hil earum essimil iquiduc illaborum, quae por minis delia sequae. La 
site nobis ea noste coratur alia volorem porumque nimodi beat iciis se omnime nihicturis et qui-
buscitis ipita autem quia volorupta quis sequi reribus, quataere, conem autem aut lanimos et, 
consequ untorrum venim ad que vendae repedipsam, saped min pro tem qui isimusa dolorehente 
od ut que di se vendisquam, aut doluptam sereperem ditae seque inusam fuga. Aliantur molendi 
blab incillati quid esci voluptas pelic tectur, comniet eatibus dipsam voloreptaqui ut hillect uscius 
excearum quistis maio quatem enihicae adiatem est, nonsed molor adic tem et elesed molorio 
nsecepere excea soluptas dolest.

Mit freundlichen Grüssen

Vorname Name
Funktion

Anna Rosa Burla & Joseph Herzog  
Melchnaustrasse 21
4924 Obersteckholz

T 062 922  26  46
E restaurant@zumgoldenenkreuz.org
I www.zumgoldenenkreuz.org

Anna Rosa Burla & Joseph Herzog  
Melchnaustrasse 21
4924 Obersteckholz

T 062 922  26  46
E restaurant@zumgoldenenkreuz.org
I www.zumgoldenenkreuz.org

Obersteckholz

Melchnau

Langenthal

Aarwangen

Niederbipp (Ausfahrt)

Herzogenbuchsee

Murgenthal

Rothrist

Luzern ––>
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<–– Bern

St. Urban

ZofingenAnfahrt

Montag und Dienstag geschlossen

Kunde

zum goldenen Kreuz, Obersteckholz
Auftrag

Neugestaltung von Logo und Visitenkarten 
sowie Fotos für die Homepage
Erscheinung

2013

Firmenauftritt
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Kunde

Aeschlimann Hotelbedarf AG, Bleienbach
Auftrag

Visuelles Konzept des News letters, 
Gestaltung von diversen Akzidenzen wie 
z.B. Autobeschriftung, Sitzungszimmer-
Beschriftung, z.T. Fotografie von Refe-
renzprojekten
Erscheinung

2016–2019

Diverses

Geräuchert, gegart, frittiert oder gebraten: 
Im Landgasthof Thalgut schwimmt der hei-
mische Fisch quasi von der Aare in die 
 Küche. Möglich dank der neu realisierten 
Küche im Erdgeschoss. «Vorher mussten 
wir im Obergeschoss kochen und das Es-
sen zum Servieren runterschicken», sagt 
Küchenchef und Gastgeber Peter Hodler. 
«Jetzt ist alles auf dem gleichen Boden. 
Das vereinfacht unsere Prozesse enorm.»

Vom Provisorium zum Neukonzept
«Zusammen mit Aeschlimanns haben wir 
die ganze Küche neu gestaltet und ge-
plant», so Peter Hodler. Das Resultat: opti-
mal genutzte Platzverhältnisse abgestimmt 
auf die eigenen Abläufe und Bedürfnisse. 
«Der Abwaschbereich ist komplett getrennt 
von der Küche. Das ist für uns viel prak-
tischer.» Rund 14 Monate dauerte der 
 Umbau des traditionellen Berner Hauses. 
«Während dieser Zeit haben wir in einem 
Provisorium gekocht», so Peter Hodler. Mit 
der Arbeit von Aeschlimanns ist er rundum 
zufrieden: «Von der Beratung, über die 
Produkte bis zum Service – es stimmt alles. 
Und das seit 37 Jahren.»
www.thalgut.ch

Im April 2015 wurde das Hotel Reuti abge-
rissen. Nach nur acht Monaten Bauzeit 
entstand ein komplett neues Hotel mit Res-
taurant. Und einer nigelnagelneuen Küche. 
«Am Anfang war jeder Handgriff neu, die 
Mitarbeitenden mussten die Küche, die 
Abläufe und sich gegenseitig kennenler-
nen», sagt Gastgeberin Tanja Huggler. 
Wichtig für die optimalen Abläufe in der 
Küche ist eine vorausschauende und be-
dürfnisgerechte Planung. «Das ist Aeschli-
manns gelungen», sagt Huggler. Auch die 

Qualität überzeugt: «Wir sind sehr zufrie-
den mit unseren topmodernen Geräten», 
so Gastgeber José Carvalho. «Unser Koch 
muss nun beim Entrecôte-Garen nicht 
mehr nebendranstehen und aufpassen. 
Das übernimmt der Combi-Dämpfer beim 
Schongaren.» Ideal für die regionale 
Fleischküche. Ob Fondue Chinoise, Wiener-
schnitzel, Entrecôte oder Leberli: Die gut 
bürgerliche Karte passt perfekt in die Ber-
ge. Das schätzen auch die Gäste.
www.hotelreuti.ch

Landgasthof  
Thalgut, Gerzensee

Die Fisch-Küche. 

Hotel Reuti, Hasliberg
Der topmoderne Neubau.

Projektanforderungen
•  Neukonzeption mit Optimierung der Arbeitsabläufe, jeder 

Posten in der Küche hat seinen eigenen Bereich erhalten
•  Abtrennung des Abwaschbereichs vom Rest der Küche
•  Induktions-Herd Lohberger mit integriertem Aeschlimann- 

Grill MA 6000
•  Combi-Dämpfer Rational SCC 5 Senses
•  Geschirrspülmaschine Winterhalter PT-L energy plus

Geschichten Geschichten

Es gab nur eine Herausforderung: Den 
Platz. Auf knappen zwei auf zwei Metern 
stehen nun Backofen, Grill, Combi-Dämp-
fer, Fritteuse, Kühl- und Gefrierschrank. 
«Früher gab es in der Spanischen Weinhal-
le kein Essen», sagt Pia Affentranger-Ger-
qina. «Umso mehr freue ich mich, in mei-
ner  Mini-Profiküche nun kleine Menues, 
Salate, Tapas und Spezielles auf Anfrage 
anzubieten.» www.facebook.com/ 
Spanische-Weinhalle-439954629453914

Spanische Weinhalle, 
Langenthal
Die kleine Tapas-Küche.

« Wir sind seit 37 Jahren 
Kunde von Aeschli- 
manns. Ich kann nur 
Gutes  sagen.»

  

Peter Hodler

«Die neue Küche  
bringt für  

uns nur Vorteile.»
  Pia Affentranger-Gerqina

« Die modern einge- 
richtete Küche  
ist das Herz unseres  
neuen Hotels.»

   

Hanspeter Wenger, CEO der 
Meiringen-Hasliberg Bergbahnen AG

Markus Aeschlimann mit Peter Hodler und Söhnen

Projektanforderungen
•  Neukonzeption der Küche in den Neubau
•  Kompakte Lösung für diverse Ansprüche: 

Hotel-, Individual-, Bankett- und Skibargast
•  Herderweiterung mit Aeschlimann-Grill
•  Vario Cooking Center FRIMA 211 
•  Combi-Dämpfer Rational SCC 5 Senses
•  Schnellkühler & Schockfroster IRINOX MF 25.1
•  Winterhalter PT-L energy plus & UC-M
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Aktuelle Seminare
Wir führen regelmässig beliebte Seminare rund ums 
Kochen durch. 
Unser nächstes Themenseminar: 16. November 2016 
Aktiv-Workshop mit Basic-Textur
Weitere Infos und aktuelle Daten finden Sie auf unserer 
Website: www.aeschlimann-ag.ch/seminare.html

Aeschlimann Hotelbedarf AG | Flugplatz 22 | 3368 Bleienbach
Telefon 062 919 60 80 | Fax 062 919 60 81
info@aeschlimann-ag.ch | www.aeschlimann-ag.ch

Infos

Editorial
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Professionell, zuverlässig und 
im mer am Puls der Zeit… und 
dies seit nun 55 Jahren. Be- 
reits Firmengründer Heinz Aeschli-
mann wusste: «Es ist ein alter 
Brauch: Wo repariert wird, kauft 
man auch.» Daran hat sich  
nichts geändert. Nur unser Ruck- 
sack an gesammelten Erfahrun-
gen ist grösser geworden. Dieses 
Know-how geben wir gerne  
weiter. Denn: Grossküche ist nicht 
gleich Grossküche. Die Be- 
dürf nisse sind individuell und die 
Küchenabläufe in jedem Fall 
anders. Darum ist eine clevere 
Planung elementar. In dieser 
Ausgabe erfahren Sie, was eine 
XL-Profiküche und eine Mini- 
küche punkto Qualität, Funktio-
nalität und Serviceleis-
tungen gemeinsam 
haben. Und wer 
vom Mehrwert 
profitiert.

Küchenhelden 
Herbst 2016 www.aeschlimann-ag.ch

Infos und Geschichten 
für und von unseren Kunden

Gross-

Mehr als Rauch: ZAGG 2016
Ein Kochtüftler, ein unwiderstehliches Eintauschangebot 
und mehr als ein Rauchzeichen aus dem Waldenburger- 
tal: Es geht was an der diesjährigen ZAGG in Luzern. Nicht 
verpassen: 23. bis 26. Oktober in Halle 1, Stand 131.  
Wir freuen uns auf Sie.

Eine kreative Baustelle mit jeder Menge 
 Ideen: Unser Stand an der ZAGG in Luzern 
bietet Grossküchentechnik vom Feinsten, 
eine geballte Ladung kulinarischer Trends 
und einige Überraschungen.
–  Küchenrocker Adrian Tschanz verzaubert 

mit kulinarischen Kombinationen und 
seiner frech-witzig-charmanten Art

–  Geschmackstüftler Marcel Blättler vom 
Leue Waldenburg experimentiert mit 
essbaren Rauchzeichen

–  Ihr alter Combi-Dämpfer hat mehr 
Poten tial als Sie denken

–  Ein Überraschungsgeschenk ist Ihnen  
auf sicher

Bis bald auf unserer Grossküchenbaustelle. 

Infos zur Fachmesse: www.zagg.ch

Räucherofen ade: «foom» heisst die neue 
Innovation für experimentierfreudige Gour- 
mets. Mit dem innovativen Kalträucherge-
rät lassen sich Speisen und Getränke präzis 
und einfach mit Kaltrauch aromatisieren. 
Ob in der Profi-Küche oder direkt vor dem 
Gast. Eine Vielfalt an Raucharomen bieten 
Spielraum und  spannende Möglichkeiten, 
um Speisen und Getränke zu veredeln.

Bereits hat das Gerät Anerkennung und 
Liebhaber gewonnen: An der «SwissInno-
vation Challenge 2015» landete es als inno-

Traditionelle Aromen  
neu entdeckt

Foom: Das professionelle Kalträuchergerät.

«Wer gerne experi-
mentiert, wird dieses 

Gerät lieben.»

 

Markus Aeschlimann, Marcel Blättler

vative Produkt-Entwicklung im Final. Ein 
Fan der ersten Stunde ist der renommierte 
Gastro-Avantgardist Heiko Antoniewicz. Er 
ist nicht nur stolzer Besitzer eines foom 
smokers, er entwickelt damit auch laufend 
neue Ideen. Eine tolle Bestätigung für un-
sere Anforderungen an Qualität und Inno-
vation.

Experimentieren auch Sie gerne in der Kü-
che? Geniessen und testen Sie das Profige-
rät mit allen Sinnen. Wir sind gespannt auf 
Ihre Fragen und Ideen.

Genug Rauch durch den Mund gezogen?  
foom ist an der ZAGG 2016, Halle 1, 
Stand 131 oder unter www.foom.ch
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Herzlich, Markus Aeschlimann
Geschäftsleitung
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Aktuelle Seminare
Wir führen regelmässig beliebte Seminare rund ums 
Kochen durch. 
Unser nächstes Themenseminar: 16. November 2016 
Aktiv-Workshop mit Basic-Textur
Weitere Infos und aktuelle Daten finden Sie auf unserer 
Website: www.aeschlimann-ag.ch/seminare.html

Aeschlimann Hotelbedarf AG | Flugplatz 22 | 3368 Bleienbach
Telefon 062 919 60 80 | Fax 062 919 60 81
info@aeschlimann-ag.ch | www.aeschlimann-ag.ch

Infos

Editorial
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Professionell, zuverlässig und 
im mer am Puls der Zeit… und 
dies seit nun 55 Jahren. Be- 
reits Firmengründer Heinz Aeschli-
mann wusste: «Es ist ein alter 
Brauch: Wo repariert wird, kauft 
man auch.» Daran hat sich  
nichts geändert. Nur unser Ruck- 
sack an gesammelten Erfahrun-
gen ist grösser geworden. Dieses 
Know-how geben wir gerne  
weiter. Denn: Grossküche ist nicht 
gleich Grossküche. Die Be- 
dürf nisse sind individuell und die 
Küchenabläufe in jedem Fall 
anders. Darum ist eine clevere 
Planung elementar. In dieser 
Ausgabe erfahren Sie, was eine 
XL-Profiküche und eine Mini- 
küche punkto Qualität, Funktio-
nalität und Serviceleis-
tungen gemeinsam 
haben. Und wer 
vom Mehrwert 
profitiert.

Küchenhelden 
Herbst 2016 www.aeschlimann-ag.ch

Infos und Geschichten 
für und von unseren Kunden

Gross-

Mehr als Rauch: ZAGG 2016
Ein Kochtüftler, ein unwiderstehliches Eintauschangebot 
und mehr als ein Rauchzeichen aus dem Waldenburger- 
tal: Es geht was an der diesjährigen ZAGG in Luzern. Nicht 
verpassen: 23. bis 26. Oktober in Halle 1, Stand 131.  
Wir freuen uns auf Sie.

Eine kreative Baustelle mit jeder Menge 
 Ideen: Unser Stand an der ZAGG in Luzern 
bietet Grossküchentechnik vom Feinsten, 
eine geballte Ladung kulinarischer Trends 
und einige Überraschungen.
–  Küchenrocker Adrian Tschanz verzaubert 

mit kulinarischen Kombinationen und 
seiner frech-witzig-charmanten Art

–  Geschmackstüftler Marcel Blättler vom 
Leue Waldenburg experimentiert mit 
essbaren Rauchzeichen

–  Ihr alter Combi-Dämpfer hat mehr 
Poten tial als Sie denken

–  Ein Überraschungsgeschenk ist Ihnen  
auf sicher

Bis bald auf unserer Grossküchenbaustelle. 

Infos zur Fachmesse: www.zagg.ch

Räucherofen ade: «foom» heisst die neue 
Innovation für experimentierfreudige Gour- 
mets. Mit dem innovativen Kalträucherge-
rät lassen sich Speisen und Getränke präzis 
und einfach mit Kaltrauch aromatisieren. 
Ob in der Profi-Küche oder direkt vor dem 
Gast. Eine Vielfalt an Raucharomen bieten 
Spielraum und  spannende Möglichkeiten, 
um Speisen und Getränke zu veredeln.

Bereits hat das Gerät Anerkennung und 
Liebhaber gewonnen: An der «SwissInno-
vation Challenge 2015» landete es als inno-

Traditionelle Aromen  
neu entdeckt

Foom: Das professionelle Kalträuchergerät.

«Wer gerne experi-
mentiert, wird dieses 

Gerät lieben.»

 

Markus Aeschlimann, Marcel Blättler

vative Produkt-Entwicklung im Final. Ein 
Fan der ersten Stunde ist der renommierte 
Gastro-Avantgardist Heiko Antoniewicz. Er 
ist nicht nur stolzer Besitzer eines foom 
smokers, er entwickelt damit auch laufend 
neue Ideen. Eine tolle Bestätigung für un-
sere Anforderungen an Qualität und Inno-
vation.

Experimentieren auch Sie gerne in der Kü-
che? Geniessen und testen Sie das Profige-
rät mit allen Sinnen. Wir sind gespannt auf 
Ihre Fragen und Ideen.

Genug Rauch durch den Mund gezogen?  
foom ist an der ZAGG 2016, Halle 1, 
Stand 131 oder unter www.foom.ch
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Herzlich, Markus Aeschlimann
Geschäftsleitung

Bleienbachstrasse 54
4900 Langenthal
062 530 00 50
xseh.ch

Bitte um genaue Prüfung!
Beachten Sie, dass dieses PDF zwar 
farbverbindlich angelegt ist, aber auf 
verschiedenen Monitoren und Druckern 
unterschiedlich aussehen kann! nachträgliche Korrekturen sind Kostenpflichtig.
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Aeschlimann

Glasdekor Sitzungszimmer

Mst.
1:20

orange 100-717
Glasdekor

Höhe Glasdekor
Rollenhöhe ca. 
1180mm

Höhe Beschriftung
vor Ort zu bespre-
chen

Gesatmtgrösse 3940x2750mm
Anzahl  4 Stück Gläser kaschieren   
Folie  Glasdekor

M = 1 : 30
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Küchenhelden 
Gross-
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Firmenbroschüre

Kunde

Stewo, Wolhusen
Auftrag

Gestaltung der Firmenbroschüre, Layout (Deutsch 
und Englisch), Produktion und Druckdatenabgabe
Erscheinung

2016

Wir haben aber den Anspruch, dass unsere Designs jedes 
Jahr wieder dem aktuellen Zeitgeist entsprechen. Daneben 
gibt es viele weitere Geschenkmomente: Was nehmen Sie 
mit, wenn Sie zum Essen eingeladen sind? Wie sagen Sie 
«Merci»? Da liefern wir Ideen und Produkte.

Wie gelingt das?
Wissen, was die Menschen wollen. Wissen, was sie bewegt. 
Um das herauszufinden, sind wir ständig unterwegs. Neue 
Materialien, Farben, Formen, Trends. Wir schauen, was im 
Textil- und Wohnbereich passiert. Es ist ein ständiges Ausei-
nandersetzen mit dem, was morgen kommt.

Was zeichnet Stewo aus?
Handwerk. Leidenschaft. Und Können. Damit kreieren wir 
die schönsten Geschenkverpackungen. Wir arbeiten mit 
hochwertigen Materialien und edler Druckqualität.  Weil wir 
lieben, was wir tun. 

Ihre Vision?
Den Moment des Schenkens verschönern. Dafür steht unser 
Unternehmen seit 1860. 

Wie bestehen Sie im internationalen Markt?
Mit Perfektion, Innovation, Service: Diese Schweizer Werte 
leben wir. Unser Anspruch: Das absolut Mögliche aus allem 
herauszuholen. Im Zentrum steht das Design. Hier braucht  
es Mut zum Aussergewöhnlichen. Das ist für uns überlebens-
wichtig. Das zeichnet eine Qualitätsmarke aus.

Sie designen und produzieren in der Schweiz?
Ja, Stewo hat Herz, Seele und Sitz in der Schweiz. Dennoch 
agieren wir global. Wir liefern in über 40 Länder. 

Ihr Erfolgsrezept?
Die Liebe zum Detail. Unsere Produkte sind die Summe aller 
Gedanken, aller Handgriffe, aller Emotionen. 

«Handwerk. Perfektion. 
Mut.» 

Swiss Design. Neugier und Kreativität sind unser Ansporn. Farbe und 
Design die Werkzeuge. Damit gestalten wir. Setzen Trends.  Lösen 
Gefühle aus. In unseren Geschenkpapieren steckt das Wissen von 
Generationen. Jedes Detail, jeder Effekt, jedes Muster ist wohlüber-
legt. Wir lieben, was wir tun. 

«Das Spiel  
mit Farbe und Design ist 

unsere Passion.»

Jede Idee beginnt auf einem leeren Blatt Papier. Von Hand. 
In unserem Atelier arbeitet ein Team von erfahrenen Desig-
nerinnen an den neuesten Kollektionen. Es entstehen Skiz-
zen. Modelle. Farbkonzepte. Dazu kreiert das Labor die Farb-
rezepturen. Unsere Drucker optimieren die Druckqualität. 
Von Hand. Und von Auge. Bis zur Perfektion. Denn hohe 
 Design- und Fachkompetenz zeichnen uns aus. Und die Lie-
be zum Detail.

Know-how und Innovation.
Die Ansprüche unserer Kunden sind hoch. Um ihnen gerecht 
zu werden, setzen wir auf eine Kombination von Handwerk 
und Technologie. Langjähriges Know-how trifft auf Innova-
tionsgeist. Und auf ein gutes Bauchgefühl. Das alles vereinen 
unsere Mitarbeitenden. Die Erfahrung von jedem Einzelnen 
steckt in jedem unserer Produkte. Denn ein perfektes Resul-
tat ist nur gemeinsam möglich. Hand in Hand. Weil wir den 
Teamgeist leben. 

Liebe zum Detail

Servietten
Dekorativ und stilsicher: Unsere 

 Motivservietten sorgen für Farbe auf 
dem Tisch. Nicht nur schön,  

sondern auch praktisch: In 3-lagiger 
FSC-Qualität und im gängigen  

Format 33 x 33 cm. Ausgewählte Moti-
ve gibt es auch als Cocktail- 

servietten im Format 25 x 25 cm.

Geschenkbänder
Passend zum Papier, passend zum 

 Geschenk. Ob einfaches Poly- 
band, edle Satinbänder oder schlichtes 

Organza in den unterschied- 
lichsten Farben: Diese Bänder lassen 

jedes Geschenk glänzen. 

Kartonagen
Unsere Geschenkboxen sind so viel-

fältig wie die Anlässe zum  
Schenken. Trendige Designs und prak-

tische Formate ergänzen sich  
optimal. Mit 14 Uni-Farben gehören 

die One Color Kartonagen  
zu den beliebtesten Sortimenten  

des Handels.

Geschenkbeutel
Schnell verpackt, gross die Wirkung. 

Auch unsere praktischen  
Geschenkbeutel gibt es in vielfältigen 

Designs. In verschiedenen  
Formaten. Mit Selbstklebeverschluss 

und hochwertigem Falz.  
Im Hand umdrehen fertiggezaubert.

Geschenkpapier
Eine Leidenschaft zum Einpacken: Für 

jeden Anlass findet sich das  
passende Papier. Ob auf Rollen oder 

Bogen, gestrichen oder metal - 
lisiert, Kraftpapier oder seidendünn: 

Die Auswahl unserer Geschenk- 
papiere begeistert. Das Sortiment ist 

für Wiederverkauf wie für Eigen- 
bedarf optimiert. Einfach auswählen 

und Freude bereiten. 

Tragetaschen
Zu jedem Geschenk die passende 

 Tragetasche. Ob klein oder  
gross. In Uni-Farben oder trendigen 

Motiven. Ganz schlicht  
oder verspielt. Die Tragetaschen  

sind ein  attraktiver Blickfang  
am Verkaufspunkt und auf dem 

 Geschenktisch.

Verpackung ist nicht gleich 
 Verpackung. Denn kein Geschenk 
ist gleich. Darum leben wir 
 Vielfalt. Perfekt abgestimmt. 
Grenzenlos kombinierbar. 
Typisch               .

Die ganze Palette

Wir lieben Geschenkpapier. Freude bereiten, Wertschätzung zei-
gen. Ein Geschenk beginnt mit dem Zauber der Hülle. Und unserer 
Leidenschaft. So entstehen hochwertige Papiere. Rund 40 Millionen 
Meter drucken wir jedes Jahr. Ob für Weihnachten, Geburtstag oder 
Hochzeit: Traditionen stets neu zu interpretieren, motiviert uns.

Eine Farbe sagt mehr als tausend Worte. Jede hat ihre Bedeu-
tung: Rot für die Liebe, Blau für die Harmonie oder Gold für 
das Festliche. Unsere Passion gehört den Farben. Damit ge-
stalten wir. Damit drücken wir Emotionen aus. 

One Color Collection: die besten Produkte in 14 Farben
Das Erfolgsrezept: Jedes Produkt gibt es in jeder Farbe. In 14 
brillianten Uni-Farben. Von Geschenkpapier, Kartonagen, 
Geschenkbändern über die Tragetasche bis hin zu den Ser-
vietten. Die One Color Produkte bieten zu jeder Saison und 
zu jedem Anlass die passende Farbe. Sie lassen sich perfekt 
kombinieren und sind ein sicherer Wert. Vielfältig im Einsatz. 
Und jederzeit lieferbar. 

Die Kraft der Farben
Ihre magische Wirkung entfalten Farben am Verkaufspunkt. 
Sie ziehen Blicke an. Sie schaffen Ordnung. Sie geben dem 
Kunden Orientierung. Sie machen Lust zum Kaufen.

Farben  
und Emotionen

Die Vielfalt von Geschenkverpackungen. Tragetaschen, Kartona-
gen, Beutel, Bänder, Geschenkpapier und Servietten: Alles aus einer 
Hand. Alles in einem Design. Fein abgestimmt und kombinierbar. In 
gewohnter Stewo-Qualität. Für jede Gelegenheit die passende Ge-
schenkverpackung. Damit Schenken Freude macht.  

Stewo, ein Schweizer Unternehmen, perfektioniert das Schen-
ken seit über 150 Jahren. Geschäftsführer Norbert Bucheli 
über Handwerk, Leidenschaft und warum Geschenkpapier-
machen Mut braucht.

Was bedeutet Schenken für Sie?
Es gibt diesen wunderbaren Moment des Schenkens. Die 
Über gabe, eine kleine Zeremonie. Ein unbeschreiblicher Fun-
ken, der springt. Das Glänzen in den Augen. Das wollen wir 
mit unseren Produkten erreichen.

Ist die Verpackung wichtiger als der Inhalt?
Nein, sie soll das Geschenk schöner machen. Es verzaubern. 
Beim Schenken geht es schliesslich um Wertschätzung. 

Sind die Sujets nicht immer die gleichen?
Die Kunst ist, traditionelle Themen immer neu zu interpretie-
ren. Wir wollen das Weihnachtspapier nicht revo lu tionieren. 

Die Kunst 
des Schenkens

Stewo International AG
Entlebucherstrasse 38
6110 Wolhusen
Switzerland

P +41 41 492 51 51
F +41 41 492 52 52

info@stewo.com
www.stewo.com

Stewo, ein Schweizer Unternehmen, perfektioniert das Schen-
ken seit über 150 Jahren. Geschäftsführer Norbert Bucheli 
über Handwerk, Leidenschaft und warum Geschenkpapier-
machen Mut braucht.

Was bedeutet Schenken für Sie?
Es gibt diesen wunderbaren Moment des Schenkens. Die 
Über gabe, eine kleine Zeremonie. Ein unbeschreiblicher Fun-
ken, der springt. Das Glänzen in den Augen. Das wollen wir 
mit unseren Produkten erreichen.

Ist die Verpackung wichtiger als der Inhalt?
Nein, sie soll das Geschenk schöner machen. Es verzaubern. 
Beim Schenken geht es schliesslich um Wertschätzung. 

Sind die Sujets nicht immer die gleichen?
Die Kunst ist, traditionelle Themen immer neu zu interpretie-
ren. Wir wollen das Weihnachtspapier nicht revo lu tionieren. 

Die Kunst 
des Schenkens

Passion 
Davon haben wir ganz viel.  

So  zaubern wir ein zig - 
 ar tige  Ge schenkverpackungen.

Design 
Unser Markenzeichen. Mit 

 höchster Kom petenz,  
Er fahrung und Mut zu  Ausser - 

gewöhnlichem. 

Emotion 
Wir lieben, was wir tun: Den  

Moment des Schenkens  
verschönern. Freude und Begeis-

terung auslösen.

Qualität
Perfektion, Erfahrung und Ver-

lässlichkeit. Das macht  
Qualität aus. Dafür stehen wir ein. 

Seit über 150 Jahren.

Swissness 
Wir entwerfen und drucken unsere 

Geschenkpapiere in Wolhusen. 
Schweizer Qualität, global gedacht.

Innovation 
Traditionelle Themen, zeitgemäss 

 interpretiert: Eine Kunst,  
eine  Leidenschaft. Wissen, was 

Menschen morgen bewegt. 

Unsere Philosophie
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… nicht mitnehmen 
£   Alkohol.  Es ist verboten, auf die Malediven Alkohol einzuführen. 
In den Resorts ist dieser jedoch problemlos erhältlich.

£   Schuhe.  Die meisten Resorts sind Barfussinseln. Schuhe braucht 
es nur für die Reise und für Ausflüge auf eine lokale Insel, am 
besten Flipflops.

£   Pullover und andere Winterklamotten.  Die tun ihren Dienst allen
falls während der An und Abreise. Auf den Malediven herrschen 
durchgehend tropische Temperaturen.

£   Pornografie.  Sonst können Sie ausreisen, bevor Sie ganz einge
reist sind. Dasselbe gilt für Drogen, Schweinefleisch, Gegen
stände mit religiösen Symbolen anderer Religionen und Waffen.

AUF   
WIEDERSEHEN 

  •  Am Abend vor der Abreise erhalten Sie von der Reception die 
wichtigsten Informationen zur Rückreise. 

  •  Vergessen Sie nicht, den Safe zu leeren. 
•  Begleichen Sie Ihre persönlichen Auslagen und sagen Sie auf 
Wieder sehen. Und dann auf zum letzten Sonnenuntergang. 

ZUM 
VORFREUEN.

Erholen, untertauchen, geniessen: Sie reisen 
demnächst auf die Malediven. Wir freuen  
uns mit Ihnen. Und haben für Sie ein paar hilf 
reiche Tipps,  inte ressante Infos und Ideen 
gesammelt. Damit Sie sich so richtig vorfreuen 
können. Und nicht zu viel einpacken. Wir 
 wünschen Ihnen jetzt schon mantastische 
 Ferien. 

Herzliche Grüsse aus dem Paradies
Ihr MantaTeam

MAL
EDI
VEN

Bis bald 
auf den

www.manta.ch

VON  
ZUHAUSE

… mitnehmen 
£   Adapter.  Für Handy, Tablet, eReader oder Kamera. 
£   Badekleidung.  Denn Nacktbaden und Obenohnesünnele (Frauen) sind 
auf den Malediven verboten.

£   Bargeld in US Dollar.  In kleinen Noten für das Trinkgeld und für 
kleine Dinge unterwegs. Allfällige Zusatzkosten wie für Mahlzei
ten, Getränke und Souvenirs direkt im Resort können Sie auch per 
Kreditkarte bezahlen. Rufiyaa werden auf Resortinseln nicht ak 
zep tiert. 

£   Bücher.  Der Liegestuhl im Sandstrand vor dem Türkiswasser ist 
die perfekte Kulisse fürs Lesen. In vielen Resorts gibt es Bücher
ecken, wo Sie Ihre gelesenen Bücher zurücklassen und gegen neue 
tauschen können. 

£   Handgepäck.  Pass, Reisedokumente, Geld, Medikamente, Zahnbürs
te, Kamera und Badezeug sollten Sie ins Handgepäck packen. Denn 
es kann vorkommen, dass Ihr Hauptgepäck bei einem Wasserflug
zeugtransfer etwas später auf der Insel ankommt. Schweizer 
Staatsbürger brauchen einen Pass, der noch mindestens sechs 
Monate nach Reiseende gültig ist. 

£   Kamera.  Ob zum Filmen oder Fotografieren: Kitschigere Sujets 
finden Sie nirgends.

£   Kleider.  Warme Kleider für in den Flieger, luftigleichte für 
die Insel. 

£   Reiseapotheke.  Notfallset, Moskitoschutz und persönliche Medi
kamente. Auf einigen Inseln gibt es auch einen Arzt.

£   SchnorchelAusrüstung.  Für alle, die sie nicht vor Ort mieten 
wollen. Das kann durchaus kostspielig sein, einige Inseln ver
leihen sie gratis. Ausprobieren sollten Sie das Schnorcheln auf 
jeden Fall.

£   Sonnenschutz.  Ein hoher Schutzfaktor mit möglichst natürlichen 
Inhaltsstoffen, damit im Meer kein Mikroplastik zurückbleibt. 
Tipp von OceanCare: Sonnencreme von Eco Cosmetics. Kopfbedeckung 
nicht vergessen.
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115 300 km2
Fläche, davon nur  

etwa 2 Prozent Inselfläche

1196
natürliche Inseln. Davon sind ca. 220 
von Ein heimischen bewohnt. Bereits  

mehr als 140 Inseln werden rein touris
tisch genutzt. Dazu kommen noch zahl
reiche Guest Houses auf lokalen Inseln.

Stressfreies Kofferpacken. «Pack the bag» die praktische App, 
die Ihnen beim Listenmachen und Packen hilft.

Haa Alifu 
Atoll

Haa Dhaalu 
Atoll

Shaviyani 
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Noonu 
Atoll

INDIAN 
OCEAN

Lhaviyani
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Nilandhe
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Gaafu 
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Meemu
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DAUMEN HOCH
Ferienfeeling für den Alltag: Folgen Sie uns auf Facebook und lassen Sie sich ins
pirieren. Haben Sie selber ganz viel Stimmungsvolles fotografiert? Senden Sie 
Ihren besten Schnappschuss an facebook@manta.ch. Wir veröffentlichen die bes
ten Fotos auf unserer Facebookseite  www.facebook.com/mantareisen  

£   Sommerkleid und halblange Hosen:  Das Sommerkleid für den Strand, 
knie und schulterbedenkende Bekleidung für einen Ausflug auf 
die lokale Insel.

£   Schoggi.  Ob Roomboy oder Kellner: Schweizer Schokolade kommt 
bei allen gut an. In Zeitungspapier eingewickelt, kommt sie auch 
schmelzfrei ans Ziel.

Faltkarte

Kunde

Manta Reisen, Zürich
Auftrag

Visuelles Konzept der Reisefaltkarte, Gestaltung, 
Layout, Sprachwechsel (deutsch und französisch) 
Produk tion bis und mit Druckdatenabgabe
Erscheinung

2018 und 2019

einer «Back of the House Tour» zu sehen, wo all die Angestellten 
arbeiten und leben, wo der Strom produziert und das Meerwasser 
entsalzen wird. Nicht verpassen.
 Lächeln.  Auch, wenn mal etwas nicht in Ordnung sein sollte, hilft 
Freundlichkeit bei den Maledivern mehr als Ungeduld oder laute 
Worte. Die Rezeption beantwortet gerne Ihre Fragen. Und natürlich 
ist auch Ihre Reiseleitung vor Ort jederzeit für Ihre Anliegen da. 
 Lokalen Fisch essen.  Die Resorts beziehen ihren Fisch oft tages
aktuell von den lokalen Fischern. Schmeckt herrlich und ist erst 
noch nachhaltiger als von weit her importierter Fisch wie Lachs. 
 Minirock ade.  Ein Abstecher auf eine lokale Insel ist ein Erlebnis. 
Bitte bedenken Sie, dass Sie sich in einem muslimischen Land be
finden. Schultern, Bauch und Knie zu bedecken, zeugt von Anstand 
und Respekt. 

 Transfer.  Ob Boot, Wasserflugi oder 
Inlandflug: Die Verteilung all der an 
und abreisenden Gäste ist aufwendig. 
Nur eine kleine Verspätung kann die 
ganze Planung über den Haufen werfen. 
Darum – gelassen bleiben, kulturelle 
Unterschiede akzeptieren und den Blick 

aufs Meer geniessen. Vergessen Sie nicht, auf dem Schiff nach Del
finen Ausschau zu halten. 
 Tauchen.  Die Unterwasserwelt der Malediven ist eine Dimension für 
sich. Wer erleben möchte, was es mit dem Schweben auf sich hat, dem 
empfehlen wir einen Probetauchgang. Einige Resorts bieten dies 
sogar kostenlos an. Sie werden begeistert sein.
 Wasserflugzeug.  Sie werden dieses 
Fortbewegungsmittel lieben. Beachten 
Sie die Handgepäckslimite von 5 kg. Das 
Hauptgepäck sollte nicht über  
20 kg wiegen. Ansonsten müssen Sie mit 
einem Zuschlag rechnen. Rollkoffer 
sind als Handgepäck nicht erlaubt. 

TIPPS UND  
TAKTVOLLES

Die Malediver sind ausserordentlich gast-
freundlich und zuvorkommend, Land  

und Wasser sind sowas von einzigartig. Mit 
 diesen Tipps wissen Sie das Wichtigste:

 Abtauchen mit Schnorchel und Flossen.  
Zumindest einmal müssen Sie den Kopf 
auf den Malediven unter Wasser tau
chen. Sie werden süchtig sein … Auch 
wenn Sie noch keine Erfahrung haben; 
das Tauchcenter oder das Wassersport
team in Ihrem Resort begleitet Sie 
gerne auf Ihren ersten Unterwassergängen. Für alle bereits Süch
tigen empfehlen wir die erlebnisreichen  Walhai, Wasserschildkrö
ten oder MantaAusflüge. Auch Nachtschnorcheln ist ein Erlebnis. 
 Hinter den Kulissen.  Vom Confiseur, über den Kokosnusspflücker bis 
zum internen Coiffeur: Viele Hotels bieten die Möglichkeit, bei 
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Trinkgeld

Zufrieden mit Service und Freundlichkeit? Zimmerpersonal und Restaurant
angestellte freuen sich über zirca 10 Dollar pro Woche, Kofferträger und Portiers 
über rund 1–2 Dollar pro Gepäckstück. Die Höhe des Betrags variiert je nach 
Resort und Exklusivität.

Nicht verwechseln
«Dhoo»  (oder teilweise auch «du» geschrieben, 

ausgesprochen «duu»), heisst auf Dhivehi 
Zunge: Inseln mit dieser Bezeichnung 
sind längliche Inseln in «Zungenform».

«Dho»    Malediver sind auch Schweizer: Das Wort 
«dho» (ausgesprochen «doo») wird bei  
den Maledivern im Dhivehi sowie auch im 
Englisch sehr oft ans Satzende gehängt 
und bedeutet dasselbe wie unser «gell».

«Kiru»    heisst Milch, aber auch Brüste. Wenn  
der Kellner morgens also von «bodu kiru» 
spricht, meint er nicht die grossen 
Brüste, sondern fragt wohl, ob man viel 
Milch in den Kaffee möchte.

Für unsere Meere

Unsere Leidenschaft ist das Reisen. Unsere Destinationen zu schützen, liegt uns 
am Herzen. Deshalb arbeiten wir intensiv mit der Schweizer Meeresschutz
organisation OceanCare zusammen. Die Organisation engagiert sich bereits seit 
1989 für das Leben im Meer. Mit Forschungs und Schutzprojekten, Kampagnen, 
Umweltbildung und dem Einsatz in internationalen Gremien setzt sich Ocean Care 
weltweit für die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ozeanen ein. Auch 
wir sind überzeugt, dass unsere Reisen nur eine Zukunft haben, wenn  
wir uns alle verantwortungsvoll verhalten. Das geben wir gerne weiter, indem wir 
Sie kompetent beraten und Ihnen nachhaltige Angebote empfehlen. Sie möchten 
sich selber engagieren?  www.oceancare.ch 

G
E

W
U

SS
T

?
 F
is
ch
en
. 
 D
as
 F
is
ch
en
 m
it
 N
et
ze
n 
is
t 
au
f 
de
n 
Ma
le
di
ve
n
 

ve
rb
ot
en
. 
Je
de
r 
Fi
sc
h 
wi
rd
 v
on
 H
an
d 
mi
t 
An
ge
ls
ch
nu
r
 

ge
fa
ng
en
. 
Na
ch
ha
lt
ig
, 
da
 d
er
 i
mm
en
se
 B
ei
fa
ng
 e
nt
fä
ll
t,
 

de
r 
mi
t 
Ne
tz
en
 s
in
nl
os
er
we
is
e 
en
ts
te
ht
. 
Da
s 
lo
ka
le
 

«L
in
e 
Fi
sh
in
g»
 w
ir
d 
in
 v
ie
le
n 
Re
so
rt
s 
au
ch
 a
ls
 A
us
fl
ug
 

an
ge
bo
te
n.
 D
as
 a
ns
ch
li
es
se
nd
e 
Ba
rb
ec
ue
 m
it
 e
ig
en
em
 

(o
de
r 
vo
n 
de
r 
Cr
ew
) 
ge
fa
ng
en
en
 F
is
ch
 i
st
 e
in
 t
ol
le
s
 

Er
le
bn
is
.
 

 R
if
fe
 u
nd
 K
or
al
le
n.
  D
ie
 m
al
ed
iv
is
ch
en
 R
if
fe
 s
in
d 
ei
ne
s
 

de
r 
gr
ös
st
en
 z
us
am
me
nh
än
ge
nd
en
 K
or
al
le
ng
eb
ie
te
 d
er
 

Er
de
. 
He
lf
en
 S
ie
 m
it
, 
da
s 
se
ns
ib
le
 Ö
ko
sy
st
em
 z
u 
sc
hü
t

ze
n.
 K
or
al
le
n 
si
nd
 e
in
e 
ko
mp
le
xe
 G
em
ei
ns
ch
af
t 
vo
n 
Po
ly
p
 

un
d 
Al
ge
. 
Si
e 
br
au
ch
en
 m
eh
re
re
 J
ah
rz
eh
nt
e,
 u
m 
ei
n 
pa
ar
 

we
ni
ge
 Z
en
ti
me
te
r 
zu
 w
ac
hs
en
. 
Ei
ni
ge
 H
ot
el
s 
bi
et
en
 

Wi
ed
er
au
ff
or
st
un
gs
pr
oj
ek
te
 u
nd
 P
at
en
sc
ha
ft
en
 f
ür
 K
o

ra
ll
en
 a
n.
 W
er
 w
ei
ss
, 
vi
el
le
ic
ht
 s
in
d 
Si
e 
sc
ho
n 
ba
ld
 

Gö
tt
i 
od
er
 G
ot
te
?

 D
ho
ni
s.
  
Di
es
es
 t
ra
di
ti
on
el
le
 H
ol
zb
oo
t 
is
t 
da
s 
Ha
up
t

ve
rk
eh
rs
mi
tt
el
 a
uf
 d
en
 M
al
ed
iv
en
. 
Di
e 
Ba
uf
or
m 
bl
ie
b
 

üb
er
 J
ah
rh
un
de
rt
e 
fa
st
 u
nv
er
än
de
rt
.

 W
as
se
rf
lu
gz
eu
ge
. 
 D
ie
 m
eh
rh
ei
tl
ic
h 
ma
le
di
vi
sc
he
n 
Pi


lo
te
n 
fl
ie
ge
n 
me
is
t 
ba
rf
us
s.
 

 P
al
me
n 
un
d 
Pa
pa
ya
. 
 D
ie
 K
ok
os
pa
lm
e 
is
t 
ei
ne
 w
ic
ht
ig
e
 

Ro
hs
to
ff
 
un
d 
Na
hr
un
gs
qu
el
le
. 
Da
ne
be
n 
wa
ch
se
n 
au
f 
de
n
 

Ma
le
di
ve
n 
no
ch
 B
ro
tf
ru
ch
tb
äu
me
, 
Ba
na
ne
n,
 M
an
go
, 
Pa
pa
ya
,
 

Sü
ss
ka
rt
of
fe
l,
 M
an
io
k 
so
wi
e 
Ma
is
 u
nd
 H
ir
se
. 
Au
f 
ei
ni
ge
n
 

In
se
ln
 w
er
de
n 
im
 e
ig
en
en
 G
ar
te
n 
Ge
mü
se
, 
Sa
la
t 
od
er
 

Kr
äu
te
r 
an
ge
ba
ut
. 
Al
le
 a
nd
er
en
 L
eb
en
sm
it
te
l 
mü
ss
en
 

im
po
rt
ie
rt
 u
nd
 p
er
 F
lu
gz
eu
g 
un
d 
Sc
hi
ff
 a
ng
el
ie
fe
rt
 

we
rd
en
.

 F
l
u
g
h
u
n
d
e
,
 
K
r
e
b
s
e
 
u
n
d.
 

 G
e
 c
ko
s.
  
Au
f 
de
n 
Ma
le
di


ve
n 
kr
eu
ch
t 
un
d 
fl
eu
ch
t 
so
 

ei
ni
ge
s.
 A
be
r 
ke
in
e 
An
gs
t:
 

Di
e 
Kr
eb
se
 a
n 
de
n 
St
rä
nd
en
 

s
i
n
d
 
h
a
r
m
l
o
s
,
 
f
l
i
n
k
 
u
n
d
 

s
o
w
a
s
 
v
o
n
 
s
c
h
e
u
.
 
S
o
l
l
t
e
 

Si
e 
ei
n 
Ge
ck
o 
in
 I
hr
em
 Z
im
me
r 
be
su
ch
en
, 
da
nn
 f
re
ue
n 
Si
e
 

s
i
c
h
,
 
d
e
n
n
 
a
u
f
 
s
e
i
n
e
m
 
M
e
n
ü
p
l
a
n
 
s
t
e
h
e
n
 
M
ü
c
k
e
n
.
  

 R
ei
se
le
it
un
g 
vo
r 
Or
t.
  W
ir
 s
in
d 
fü
r 
Si
e 
da
, 
we
nn
 S
ie
 u
ns
 

br
au
ch
en
, 
we
nn
 S
ie
 F
ra
ge
n 
ha
be
n,
 w
en
n 
et
wa
s 
ni
ch
t 
lä
uf
t
 

wi
e 
ge
pl
an
t.
 A
uf
 S
ch
we
iz
er
de
ut
sc
h,
 p
er
sö
nl
ic
h 
un
d 
ko
m

pe
te
nt
. 
Di
e 
Ko
nt
ak
td
at
en
 I
hr
er
 R
ei
se
le
it
un
g 
we
rd
en
 S
ie
 

am
 F
lu
gh
af
en
 e
rh
al
te
n 
un
d 
si
nd
 a
uc
h 
au
f 
Ih
re
m 
Re
is
e

pr
og
ra
mm
 v
er
me
rk
t.
 

2530°C
Durchschnittstemperatur. Frieren können 

Sie zuhause wieder. 

420 000
Menschen leben auf den Malediven. Ein 
Drittel davon allein in der Hauptstadt. 

Die Nuss
Die Malediver kennen in ihrer 
Landessprache sechs verschiede
ne Namen für die Kokosnuss. 
Gobalhi, Kiha, Kurumba, Gabulhi, 
Kaashi, Kurolhi. Je nach Reife
grad wird sie anders bezeichnet.
Wer sie gerne trinkt, fragt am 
besten nach einer «Kurumba». 

1972
wurden die ersten Gäste  
auf der MaledivenInsel 

Kurumba empfangen.  
Unterdessen gibt es über 

140 Resortinseln.

Der Berg
Der höchste maledivische 
Berg ist aus Abfall. Auf der 
Insel Thilafushi wird der 
Müll sämtlicher Inseln ver
brannt.

Sunnitischer 
Islam 

Die Staatsreligion der 
Malediven ist der 

 sunnitische Islam. Jedoch 
leben auf den Maledi 

ven verschiedene Religio
nen und Nationalitä 

ten friedlich zusammen.

ZAHLEN UND ZAUBERHAFTES

Währung
Maledivische Rufiyaa  

(Rf) brauchen Sie nur für  
die lokalen Inseln.  

1 CHF sind ca. 15 Rf. In  
Hotels bezahlen Sie  

am besten mit USDollars  
oder mit Kreditkarte.

Zeitverschiebung
+3h Sommerzeit resp. +4h 
Winterzeit – zudem gibt  

es Inseln mit ihrer eigenen 
InselZeit. Damit Sie  

den Sonnenuntergang an der 
SunsetBar auch richtig 

geniessen können.

Meeresschildkröten 
Sie kommen zur Eierablage immer wieder zurück. An den Strand, an 
dem sie geschlüpft sind.

INSEL-  
SPRACHE

Dhivehi für Reisefreudige
Guten Tag Maruhabaa
Wie gehts?  Kihineh?
Danke  Shukuriyyaa
Gut Rangalo 
 Barabaru
Schlecht Sakkara
Gross  Bodu 
Klein  Kuda 
Schön  Reethi 
Köstlich  Meeru
Insel  Fushi oder Rah
Trommel, Musik und Tanz  Bodu Beru 
(Maledivisches) Boot  Dhoni
Sandbank  Finolhu
Kokosnuss  Kurumba
Ja Aah
Nein Noon

Für Unterwasserfans
Riff  Faru
Fisch Maas
Delphine Koamas
Hai Miyaru
Manta  Madi
Schildkröte  Velaa
Walhai Fehurihi
Hochragendes Korallenriff Giri  
Tiefliegendes Korallenriff Thila   
Kanal Kandu 



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Kunde

Wohnrevue, 
Wohn- und Lifestyle-Magazin
Auftrag

Gestaltung, Layout und  Produktion in 
Zusammenarbeit mit  Redaktoren und 
Fotografen inkl. Bildredaktion, Begleitung 
Fotoshootings und Bildbearbeitung
Erscheinung

2002–2004

Magazin



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Kunde

Youtility-Partner, Partnerschaft im Schweizer 
Energiemarkt
Auftrag

Gestaltung und Layout, Bildkonzept und Foto-
grafie, Produk tion bis und mit Druckdatenabgabe
Erscheinung

2007–2013
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Die Mandelbärli von Glatz sind Botschafter
von Bern – aber nicht nur dank ihrer Form.
Ihre Produktion zeigt beispielhaft, wie ein Pro-
dukt dank enger Zusammenarbeit zwischen
Partnern in der Region nachhaltig produziert
wird.

Eine investition in die Umgebung
Wenn es um die Qualität seiner Produkte geht,
lässt sich Thomas Glatz, Geschäftsführer
der Beck Glatz Confiseur AG, auf keine
Kompromisse ein. Er setzt bei seinen
Backwaren auf Naturprodukte ohne Zu-
satzstoffe, die von Hand hergestellt wer-
den. Die benötigten Zutaten bezieht er bei

Ein nachhaltiger genuss
Partnerschaft und Nachhaltigkeit: Diese
beiden «Zutaten» verfeinern die Mandelbärli
der Beck Glatz Confiseur AG.

Zwei, die sich verstehen: Urs Lohner und Thomas Glatz setzen auf eine natürliche, regionale und nachhaltige Produktion.

1to1 e n e r g y fo r u m O 1 1 2

Partnern in der Umgebung, für den Transport
nutzt er energieeffiziente Fahrzeuge, in seinen
Betrieben werden alle elektrischen Geräte und
Installationen mit zertifiziertem Ökostrom be-
trieben. So auch in der Filiale im Shoppyland
in Schönbühl: Der Ökostrom dort wird von der
Elektra geliefert, dem regionalen Stromanbie-
ter. «Dank der Zusammenarbeit mit der Elek-
tra fördern wir die ökologische Stromproduk-
tion in der Region, in der wir tätig sind»,
begründet Glatz die Wahl. «Das sehe ich als
Investition in die Umgebung, in der wir arbei-
ten und produzieren.»
Darauf setzt auch Urs Lohner, Geschäftsführer
der olo Marzipan O. Lohner AG in Lyssach,
welche die Mandelmasse für die Herstellung der
Mandelbärli liefert. Auch er produziert mit
Strom der Elektra, der unter anderem mit Was-
serkraft produziert wird. «Die Zusammenarbeit
in der Region erleichtert die Kommunikation,

man kennt die Ansprechpartner und findet im
Bedarfsfall flexible Lösungen», begründet und
lobt er die langjährige Zusammenarbeit, bei der
er stets auf die zuverlässige Stromlieferung
vertrauen konnte.
Mit dieser Grundhaltung, auf Partnerschaften
in der Region zu setzen, hat sich die Zusam-
menarbeit zwischen Glatz und olo wie selbst-
verständlich entwickelt. Die in Lyssach produ-
zierte Mandelmasse wird ohne Zusatzstoffe
hergestellt. «Mandeln, Zucker und Haselnüsse
sind alles, was in unserer Fabrik in die Maschi-
nen kommt», beschreibt Lohner seine Produk-
te. Und das fertige Halbfabrikat wird dann mit
umweltfreundlichen Fahrzeugen auf kürzes-
tem Weg nach Bern in die Glatz-Produktions-
stätte geliefert, wo es für die Herstellung der
Mandelbärli verwendet wird.

Ausgezeichnete Nachhaltigkeit
Die natürliche Produktion wird nicht nur von
der Kundschaft wahrgenommen: Bereits zwei
Mal wurde die Beck Glatz Confiseur AG für

ihre nachhaltige Produktion ausgezeichnet.
Im Jahr 2009 durfte das Unternehmen

den Nachhaltigkeitspreis der Stadt
Bern, den Berner Energiepreis, ent-

gegennehmen. 2011 landete der
Mandelbärli-Produzent auf dem zwei-

Die «Botschafter für Bern» warten auf Kundschaft. Das GlatzCafé im Shoppyland.

ten Platz des ZKB Nachhaltigkeitspreises für
KMU. Pro Jahr produziert Glatz über eine Mil-
lion Mandelbärli, ein Volumen, das den Be-
trieb zu einem wichtigen Kunden für olo
macht. Die Grundlage der soliden Geschäfts-
beziehung ist das Vertrauen zwischen den
Partnern und die gemeinsame Grundhaltung,
dass ein Produkt regional verankert und nach-
haltig hergestellt sein soll. Denn wie die Man-
delbärli, die zum grössten Teil in Bern und
Umgebung verkauft werden, setzt auch olo auf
eine regionale Kundschaft. «Für ein KMU ist
entscheidend, dass man die grösstmögliche
Flexibilität gegenüber Kunden und Lieferanten
bieten kann», ist Urs Lohner überzeugt.
Wie gut sich eine Partnerschaft bewährt, zeigt
sich in unvorhergesehenen Situationen:«Es ist
schon vorgekommen, dass ein Kunde 7000
Mandelbärli für einen Grossanlass bestellte,
die innert Wochenfrist produziert und gelie-
fert werden mussten», erinnert sich Thomas
Glatz. Um diesen Auftrag zu erfüllen, mussten
auch die Zulieferer rasch reagieren und ausser-
halb der normalen Lieferungen Zutaten wie die
Mandelmasse rasch bereitstellen. Olo reagier-
te prompt, und die Produktion konnte recht-
zeitig abgeschlossen werden, sodass alle Besu-
cher des Anlasses mit Mandelbärli nach Hause
gehen konnten.
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 Auf der Polizeiwache in Aarberg sind über 
Funk Stimmen zu hören. «Handys sind nicht 
abhörsicher, und der Funk erlaubt die gleich
zeitige Kommunikation mehrerer Polizisten», 
erklärt Wachtchef Urs Löffel das scheinbar 
überholte Kommunikationsmittel. 
Thomas Baumgartner ist ebenfalls in einer 
Blaulichtorganisation tätig: Als Vizekomman
dant der Feuerwehr Aarberg hantiert er seit eh 
und je mit Leitern und Schläuchen. «Feuer
löschen muss man auch in der modernen Zeit 
mit Wasser», sagt der 45Jährige, der neben 
dem Tanklöschfahrzeug auch ein anderes 
Blaulichtauto fährt: Er lenkt als Transport
sanitäter in Ausbildung die Ambulanz des ört
lichen Spitals zu Menschen in Not und greift 
Rettungssanitätern und Anästhesiepflegefach
personen unter die Arme.   
Hat Hightech noch keinen Eingang in die Blau
lichtorganisationen gefunden? «Aber natür
lich», meint Wachtchef Löffel. Die Ausrüstung 

der Polizisten mit Pistole, Schlagstock, Pfeffer
spray, Pager und Computer für gerichtspoli
zeiliche Ermittlungen wurde mit neuster Tech
nologie erweitert. 

Fahrzeuge mit modernster Technik
Der 43jährige Polizist öffnet die Tür des Po
lizeiwagens, im Armaturenbrett prangt der 
neue CarPC. Er verfügt über alle für die Poli
zeiarbeit nötigen Programme und funktioniert 
sogar mit Touchscreen. «Wir sind stets online 
und können mobil Personen und Nummern
schilder überprüfen», erklärt Urs Löffel. Aber 
Hightech kann nicht alles ersetzen, etwa Fahr
künste nicht, wie Löffel kürzlich bei einer hals
brecherischen Verfolgungsjagd durch das See
land erfuhr. «Ein Polizeiwagen ist noch immer 
kein Raumschiff», meint der Aarberger Wacht
chef schmunzelnd. 
Auch Thomas Baumgartner ist zufrieden mit 
seiner Ambulanz. Das Blaulicht ist stärker, der 

Wagen sicherer, ein Navigationsgerät Stan
dard. Wahres Hightech blinkt aber hinten ne
ben der Patientenbahre: ein Bildschirm mit 
farbigen Kurven und Zahlen, der über vielfäl
tigste Funktionen verfügt. «Er ist ein Überwa
chungsmonitor mit Defibrillator und exter
nem Schrittmacher, zeigt das EKG auf, misst 
Blutdruck, Temperatur sowie Sauerstoff, Koh
lenmonoxid und Kohlendioxidkapazität», 
 erklärt Transportsanitäter Baumgartner. Der 
Monitor ist portabel und in Einzelteile zerleg
bar und über Bluetooth stets mit dem Kernteil 
des Computers verbunden: «Wir packen ihn 
unter den Arm und können vor Ort mit Elek
troden und Fingerscreen die lebenswichtigen 
Körperfunktionen des Patienten überprüfen», 
rühmt er das modernste Gerät im Wagen. 

Nie mehr ohne Wärmebildkamera
Neue Technologie nutzt Thomas Baumgartner 
auch bei seinen Feuerwehreinsätzen, die den 

Vizekommandanten und sein Team von Insek
tenproblemen, Verkehrsunfällen bis zu Ölwehr 
und Hausbränden führen. «Auf die neue Wär
mebildkamera verzichten wir nicht mehr. Über 
das Infrarotbild können wir Personen in ver
rauchten Räumen orten», so Baumgartner.
 Als ehemaliger Informatiker freut sich Baum
gartner über praktisches Hightech, weiss aber, 
dass daneben vor allem das Gehirn eines 
 Menschen smart sein muss: «Einfallsreichtum 
meistert viele Herausforderungen – und so 
können einfache vorhandene Mittel die geni
ale Lösung sein, um die Situation eines Patien
ten in misslicher Lage zu verbessern.» 
Ja, der Mensch müsse als Mensch smart sein, 
unterstreicht Polizist Löffel. «Und so führt 
man einen mitten in der Nacht am Aarberger 
Bahnhof gestrandeten alten Mann mit dem 
Streifenwagen heim.» Der Freund und Helfer 
ist auch schon mal ein Taxichauffeur.

Bei Polizei, Feuerwehr, 
Sanität haben neue, 
smarte Technologien 
ihren Platz. Doch nicht 
nur: Urs Löffel und  
Thomas Baumgartner 
zeigen, worauf es in 
ihrem Berufsalltag 
ankommt.

Urs Löffel und Thomas Baumgartner (r.)  
zeigen «ihre» Blaulicht- Fahrzeuge.

Car-PC: Im Polizeifahrzeug ein wichtiges Hilfsmittel.

Die Wintertage 
erhellen 
Mit diesen leuchtenden Dekoartikeln 
bringen Sie warmes Licht in die dunk
le Jahreszeit. Ob Leuchtstern, Lichter
girlande oder LEDKerze, im EWA 
Shop in Aarberg finden Sie Weinachts
beleuchtung nach Ihrem Geschmack.
  
Kerzenschein ohne Risiko
Keine Brandgefahr, keine Wachsf le
cken: Diese LEDKerze duftet dezent 
nach Ocean Breeze und sorgt dank des 
Kerzenkörpers aus Echtwachs für einen 
schönen, authentischen Schein. Die 
Kerze funktioniert 
mit Batterien und 
«brennt» bis zu 50 
Stunden. Die Ker
ze gibt es in den 
Grössen 12,8 cm 
für Fr. 39.–; 17,5 cm 
für Fr. 45.–; 23 cm 
für Fr. 49.–.
 
Schönes fürs Fenster
Ob Leuchtstern, Komet oder Schnee
flocke – sie alle erhellen die Wohnung 
und verbreiten festliche Adventsstim
mung. Besonders gut zur Geltung kom
men die Sujets als Fensterbilder. Su
chen Sie Ihr passendes Sujet aus. Alle 
Sujets sind 30 cm gross. Schneeflocke 

und Komet kosten je Fr. 45.–;  der Stern 
Fr. 49.–. 

Funkelndes für draussen
LEDLichterketten sind vielfältig ein
setzbar. Eine Palette diverser Modelle 
steht im Shop bereit. Zum Beispiel das 
System «Expo Lichterketten». (5 m für 
Fr. 29.90, bis 100 m ausbaubar) oder 
das Spezialangebot von Seite 15. Kom
men Sie vorbei, wir beraten Sie gerne. 

  www.ewaarberg.ch/de/shop

Smarte Helfer in Aarberg
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Auf den Tischen türmen sich die Stangen-
bohnen. Flinke Hände sortieren Apfelschnitze,
Tomatenscheiben, Zwetschgenhälften und
legen sie auf grossen Gitterrosten aus. Drei
monströse Öfen verströmen einen süsslich-
herben Duft. Im Untergeschoss der Mittelweg-
Turnhalle in Münsingen ist «Dörrsaison». Der
Frauenverein nimmt frisches Gemüse und
Obst entgegen, um es in lagerfähige Köstlich-
keiten zu verwandeln. An vier Abenden pro
Woche, von August bis Oktober, seit anno
1947.

Von Äpfeln über Peperoni zu Sellerie
«Wir dörren alles, was man uns bringt», er-
zählt Therese Fahrni, derweil sie ein volles Git-
ter in den Ofen schiebt. «Etwa ein Drittel sind
Bohnen», sagt die Leiterin der Anlage, auch
Dörrfrau genannt. «Dann folgen Äpfel, Birnen,
Zwetschgen, Tomaten.» Die Kunden bringen
auch Peperoni und Peperoncini, Sellerie und
Lauch, klein geschnitten als Suppengemüse,

Erfolgsrezept: Zeit
und viel Handarbeit
Eine Münsinger Spezialität: In der Dörranlage wird
frisches Gemüse und Obst mit Unterstützung
vieler hilfreicher Hände zu lagerfähigen Köstlich-
keiten verarbeitet.

Monika Landolf (l.) und enga-
gierte Helferinnen tragen dazu
bei, dass die Dörranlage des
Münsinger Frauenvereins seit
65 Jahren Bestand hat.
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Mangos und Ananas. Eine «normale» Saison
ergibt rund 2000 Kilo Dörrgut, wachsiges Wet-
ter bringt mehr: «2011 waren es 3600 Kilo»,
erinnert sich die Dörrfrau, «ein Rekordjahr!»

Eine bunt gemischte Kundschaft
Damit Dörrfrüchte und -gemüse ihren typi-
schen Geschmack voll entfalten, brauchts viel
Zeit und Handarbeit. Die Ware schmort bei
58 Grad über Nacht, bis sie am nächsten Mor-
gen einem ersten Dörrtest unterzogen wird:
Die Gitter werden aus dem Ofen gezogen und
zum Auskühlen unter das offene Fenster ge-
legt. Sodann prüfen die Frauen jede einzelne
Bohne, Zwetschge und Tomatenscheibe,
begutachten und drücken, drehen und wenden
sie. Perfekt ausgetrocknete landen in den Kör-
ben, Kisten und Schüsseln, die mit den Namen
der Kunden angeschrieben sind. Alle anderen
werden neu auf das Gitter gebettet, Stück für
Stück, und gehen in den Ofen zurück. «Bohnen
sind dünn und deshalb schneller trocken»,

erklärt die Dörrfrau. «Zwetschgen geben mehr
Arbeit. Es gibt längere, dickere, saftigere, man
muss sie mehrere Male aussortieren, manche
bleiben drei Tage und Nächte im Ofen.»
Familienväter und -mütter bringen ihr Gar-
tengemüse, Pensionierte die Ernte ihres Apfel-
baumes – die Kundschaft der Dörranlage ist
bunt gemischt. Viele kommen von auswärts,
aus Thun, Bern, dem Emmental. «Die meisten
lassen für den Eigenbedarf dörren», berichtet
Monika Landolf, Präsidentin des Frauenver-
eins. «Andere verkaufen ihr Dörrgut weiter.»
Bäuerinnen bestücken damit ihren «Bärner
Burechorb» und eine Emmentaler Wirtin ser-
viert seit Jahren ihre selbst angepflanzten und
in Münsingen gedörrten Bohnen auf der Ber-
ner Platte.

Auch kleine Portionen sind willkommen
«Viele Kunden sind uns schon lange treu», er-
gänzt Regula von Mühlenen. Die ehemalige
langjährige Dörrfrau deutet auf die kleine rote

Schüssel im Regal. «Die gehört einem älteren
Herrn, er kommt seit Jahren, immer mit dieser
Schüssel.» Und jedes Mal sind Bohnen drin.
«Ja, kleinste Portionen sind genauso willkom-
men wie grosse Mengen», bestätigt Therese
Fahrni, die soeben eine Harasse Äpfel stemmt.
«Diese habe ich erwartet: Wer über 25 Kilo
bringt, meldet die Ware telefonisch an.»
Der Dörrservice kostet zwei Franken pro Kilo
Frischware. Die Dörrfrau erhält einen Stun-
denlohn, den insgesamt 48 Helferinnen winkt
als Dank für ihren Einsatz ein feines Essen. Mit
dem restlichen Erlös bildet der Frauenverein
Münsingen seit einigen Jahren Reserven für
einen Ofenersatz, ist doch absehbar, dass einer
der über 65-jährigen Dörröfen eines Tages den
Geist aufgibt.
«Wir wollen diesen Service unbedingt auf-
rechterhalten», betont Monika Landolf. Und
für Regula von Mühlenen ist klar: «Unsere
Kunden zählen auf die Dörranlage, es ist weit
herum die einzige!»

Dörren ist eine der ältesten
Konservierungsmethoden.

Therese Fahrni,
die heutige
Leiterin der
Anlage (o.), und
Regula von
Mühlenen (r.),
die frühere
«Dörrfrau».
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Ein Blick hinter die Kulissen: Im Lager-
raum der Landi Steffisburg stapeln sich
Vorräte bis zur Decke.

Die Landi Steffisburg ist nicht nur ein
Laden, sondern auch Treffpunkt für Leute
aus der Umgebung. Christoph Sigrist (l.)
im Gespräch mit einem Kunden.
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Landi Steffisburg: Im Betrieb mit beachtlicher Grösse
müssen die Verantwortlichen ständig ausbalancieren,
welche Waren in welcher Menge vorrätig sein sollen.

Hinter dem Verkaufsladen im Lagerraum der
Landi Steffisburg geht es zu wie in einem Bie
nenhaus. Die Mitarbeitenden schleppen schwe
re Säcke umher, nehmen Bestellungen auf, lie
fern Ware aus und fahren mit den Gabelstaplern
geschickt zwischen den Hochregallagern um
her. Es riecht nach Maiswürfeln, doch in den
Regalen stehen noch viele andere Produkte:
Kälbermilchpulver, Mineralsalzwürfel und
Dorschlebertran sind nur ein paar Beispiele.

Die Landi ist mehr als nur ein Laden
Die Landi im Herzen von Steffisburg, auf deren
Dach seit kurzem eine Solaranlage installiert
ist, ist Teil der Genossenschaft Landi Thun. Zu
dieser gehören drei LandiLäden (Steffisburg,
Uetendorf, Mühlethurnen), der Top Shop in
Steffisburg, der Hohmad Shop in Thun, die
Obst und Gemüseplattform in Mühlethurnen
sowie neun Tankstellen (zwei davon Erdgas).
«Die Landi Thun gehört den 450 Genossen
schaftern», erklärt Christoph Sigrist, Vorsit
zender der Geschäftsleitung. Dabei handelt es

sich um Landwirte aus der Region. An der
jährlichen Generalversammlung können sie
direkten Einfluss auf die Geschäftsentwick
lung nehmen. Die Landi Thun beschäftigt 120
Leute und erzielt einen Jahresumsatz von 52
Mio. Franken.
Die Landi Thun ist in drei Geschäftssegmenten
tätig, und in jedem bedeutet das Thema Lage
rung und Vorräte eine eigene Herausforde
rung. Da ist zuerst einmal der Detailhandel.
«Hier will man keine grossen Lagerbestände
haben, das würde nur Kosten verursachen»,
erklärt Christoph Sigrist. Im Treibstoffseg
ment hingegen ist der Einkauf eine Frage der
Börsenpreise. Christoph Sigrist: «An welchem
Termin kaufe ich welche Menge zu welchem
Preis? Diese Frage birgt ein gewisses Risiko.»

Genossenschaftlichen Gedanken pflegen
Das dritte Segment ist der Agrarbereich. Hier
ist die Lagerung von Vorräten wieder ein ganz
anders gewickeltes Thema. Zum einen muss ein
gewisser Bestand an Vorräten vorhanden sein,

um den Engrosbedarf der Landwirte abzude
cken. Zudem stellt die Landi Thun selber aus
Getreide Futtermittel her. So wird eine Wert
schöpfung geschaffen, die in der Region bleibt.
Rund 150 Genossenschafter beliefern die Lan
di Thun mit Getreide, welches in den Silos in
Mühlethurnen gelagert wird. «Wir zahlen ei
nen guten Preis dafür und pflegen so den ge
nossenschaftlichen Gedanken», sagt Christoph
Sigrist.
Etwa 1500 der total 4500 t Getreide werden als
Brotgetreide an eine Mühle verkauft. Die an
deren 3000 t werden zu hochwertigen Futter
mitteln weiterverarbeitet. Sie setzen sich wie
folgt zusammen: zu einem Drittel aus dem Ge
treide, welches die Bauern liefern, zu einem
Drittel aus Proteinen (z.B. Sojaschrot) und zu
einem Drittel aus anderen Zusatzstoffen wie
GetreideNebenprodukten. Christoph Sigrist
gibt ein Beispiel dafür, dass es auch hier nicht
einfach ist, die richtigen Mengen zum richtigen
Zeitpunkt einzukaufen. «Im Januar betrug der
Preis für 100 kg Sojaschrot 43 Franken. Im
August waren es dann 75 Franken.»
Die Futtermittel werden den Genossenschaf
tern verkauft, etwa 300 der 450 Mitglieder ge
schäften mit der Landi. «Das Genossenschafts
modell sorgt für eine emotionale Bindung
und für einen guten Zusammenhalt», erklärt
Christoph Sigrist.

Die grosse Kunst der Lagerung

Lokal verwurzelt.
Landesweit vernetzt.

Vereint kompetent und gemeinsam engagiert
sorgen rund 14O Energieversorger aus
15 Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein
unter der Strommarke 1to1 energy für
intelligente Energielösungen.

Liebe Leserin, lieber Leser

200 Sorten Tee, Schokolade in den verschiedensten Geschmacksrichtungen:
Diese Köstlichkeiten finden Sie in der Burgdorfer Altstadt. Weitere
Geschäfte im Nischenbereich sollen in Zukunft vermehrt ihren Platz in
der Altstadt finden. «Pro Burgdorf», eine Vereinigung von Detaillisten,
Dienstleistern und Gewerbetreibenden, hat sich zum Ziel gesetzt, den alten
Gassen neues Leben einzuhauchen. Wie dies gelingen soll, erklärt
Geschäftsführer Christoph Balmer auf den Seiten 16 und 17. Neue Veranstal-
tungen gehören ebenfalls zum Wiederbelebungskonzept. Reservieren
Sie sich beispielsweise jetzt schon einen Termin für den Event «KunstWald-
Raum» zwischen dem 6. August und dem 24. September.
Nicht nur die Burgdorfer Altstadt lädt zu einem gemütlichen Bummel ein,
auch die Berge rufen. Haben Sie bereits eine Wanderung geplant? In unserer
Titelgeschichte ab Seite 4 erfahren Sie, was es für ein intaktes Wander-
wegnetz braucht. Begleiten Sie Giovanni Giacometti, wenn er als freiwilliger
Helfer unterwegs ist auf «seinen» Wanderwegen im Berner Oberland.
Er kontrolliert Wege und Wegweiser, putzt die gelben Schilder und ersetzt
sie bei Bedarf. Ausserdem erneuert er mit dem Pinsel die rot-weissen
Markierungen. Und als Belohnung nach der Wanderung haben Sie
sich dann eine luftig-leichte Himbeermousse unter dem Schokoladennetz
verdient – das Rezept dazu finden Sie auf Seite 19.

Viel Vergnügen bei der Lektüre des aktuellen «1to1 energy forum».

Michael Rohn,
Leiter Marketing/Verkauf
Localnet AG

Solätte
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 Lilienweg, Steffisburg. Urs Hofer, Geschäfts-
führer und Verwaltungsratspräsident der Mes-
serli Bauteam AG, bespricht mit seinen Män-
nern den Stand der Arbeiten auf der Baustelle. 
«Wir verlegen neue Wasser- und Abwasserlei-
tungen», erklärt er später. Obwohl die Baustel-
le weder spektakulär noch aussergewöhnlich, 
sondern vielmehr normal und durchschnitt-
lich ist, markiert sie etwas Besonderes: Die 
starke Verbindung zwischen der Messerli Bau-
team AG und der NetZulg AG, welche eine der 
Auftraggeberinnen auf dieser Baustelle ist.

Guter Start mit der neuen Firma
Ein Blick zurück: Die Messerli Bauteam AG an 
der Thunstrasse 61 in Steffisburg wurde am  
1. März 2004 als Nachfolgeunternehmen der 
traditionsreichen H.J. Messerli AG gegründet. 
«Nach der grossen Flaute in der Baubranche 
war die Ertragslage kurz nach der Firmengrün-
dung gut. Wir konnten schnell wachsen», sagt 
Urs Hofer. Arbeiteten anfänglich 16 Personen 
im Betrieb, so sind es heute 30.  Die Zeit mit 
der Auflösung der alten Firma und der Grün-
dung des neuen Unternehmens sei keine ein-
fache gewesen, sagt Urs Hofer, der schon in der 
H.J. Messerli AG gearbeitet hatte. «In dieser 
Phase sind wir auf bestehende Kunden wie die 

NetZulg AG zugegangen und haben sie gefragt, 
ob sie auch mit der neuen Firma zusammen-
arbeiten würden. Die NetZulg AG hat sofort ja 
gesagt. Das war für uns enorm wichtig.» 

Zuverlässiger Partner
Für Thomas Gander, Vertriebs- und Qualitäts-
leiter bei der NetZulg AG, passt die Zusam-
menarbeit mit der Messerli Bauteam AG 
 bestens zur Strategie des regionalen Stromver-
sorgers: «Wir sind in Steffisburg zuhause und 
berücksichtigen wenn immer möglich lokale 
Firmen.» Für die NetZulg AG übernimmt die 
Messerli Bauteam AG verschiedene Tiefbauar-
beiten: Meistens sind es Werkleitungsarbeiten 
in den Bereichen Wasserversorgung und Elek-
trizität, aber es kann auch mal der Bau eines 
neues Wasserreservoirs sein. 
Thomas Gander schätzt neben dem freund-
schaftlichen Umgang vor allem die grosse Zu-
verlässigkeit des lokalen Bauunternehmens: 
«Wenn sich beispielsweise ein Notfall wie ein 
Wasserleitungsbruch ereignet, können wir je-
derzeit bei der Messerli Bauteam AG anrufen. 
Erklärungen sind keine nötig und wir können 
uns darauf verlassen, dass die Reparatur rasch 
und professionell ausgeführt wird.» Ein solcher 
Notfall ist Urs Hofer noch in lebhafter Erinne-

rung. Am 9. Februar 2005 brach um 1 Uhr 
nachts ganz in der Nähe der Messerli Bauteam 
AG eine Verbindungsleitung vom Wasserreser-
voir Stutz zu einem Pumpwerk. Sofort ergos-
sen sich aus der grossen Leitung Unmengen 
von Wasser und verwandelten die Einstellhal-
le einer Wohnsiedlung in einen See. «Als wir 
eintrafen, schwammen die Autos nur so her-
um», erzählt Urs Hofer. Die NetZulg AG un-
terbrach mit Schiebern die Wasserzufuhr, die 
Leute der Messerli Bauteam AG begannen so-
fort mit den Reparaturarbeiten – mitten in der 
Nacht. 

Ein gefestigtes Team 
«Unsere Flexibilität zeichnet uns aus», sagt Urs 
Hofer. Gestänkert werde wegen solcher nächt-
licher Einsätze nicht. «Wir sind ein gutes, ge-
festigtes Team. Wir haben einen sehr freund-
schaftlichen, ja fast schon familiären Umgang 
und unternehmen auch ausserhalb der Ar-
beitszeit gemeinsam Dinge.» Beispielsweise 
steht jährlich ein Ski-Wochenende in Leuker-
bad auf dem Programm. «Ein Skilehrer dort 
arbeitet im Sommer bei uns auf dem Bau, im 
Winter besuchen wir ihn», erzählt Urs Hofer. 
«Solche Sachen schweissen uns zusammen» – 
gerade in einer Baufirma eine gute Sache.  

Eine Beziehung  
mit festem Boden
In der Messerli Bauteam AG wird nicht nur gebaut, 
sondern auch gepflegt: Sei es der familiäre Umgang 
im Betrieb, seien es die freundschaftlichen Bezie-
hungen zu Kunden aus Steffisburg und Umgebung.

16 netz u l g

Werkleitungsarbeiten am Lilienweg: 
Zwischen der Messerli Bauteam AG und 
der NetZulg AG besteht eine zuver- 
lässige  Zusammenarbeit. 
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immer präziseren und zentral verfügbaren Lei-
tungsdaten. Und nach einem koordinierten 
Vorgehen. Gerade die Energieversorger neh-
men zum Beispiel mit ihrem partnerschaftli-
chen Vorgehen bei der Glasfasererschliessung 
oder mit der Nutzung schonender, grabenloser 
Baumethoden eine wichtige Rolle ein: Um  
Passantenströme nicht zum Erliegen zu brin-
gen, das örtliche Gewerbe zu schonen und 
nicht mehrmals Wunden ins Ortsbild zu schla-
gen, sprechen sich die Unternehmen ab, die 
neue Leitungen verlegen oder Wartungsarbei-
ten vornehmen müssen. Oder sie finanzieren 
aufwändige Grab- und Ortungsarbeiten ge-
meinsam. 

Amtliche Vermessung in die Tiefe
In einigen Jahren könnte mit der heutigen Un-
sicherheit Schluss sein. Die Datengrundlage 
für die Leitungskataster liefert nämlich seit 
mehr als 100 Jahren die «Amtliche Vermessung 
Schweiz», geführt von der Eidg. Vermessungs-
direktion im Bundesamt für Landestopografie 
swisstopo. 
Bisher nur in der Fläche – aus diesen Datensät-
zen bestehen etwa Ortspläne oder das Grund-
buch. Nun will die Amtliche Vermessung in 
die Tiefe vorstossen und damit auch unklare 
Besitzverhältnisse klären. Das Zivilgesetzbuch 
schreibt nämlich nur schwammig fest, das Ei-
gentum erstrecke sich «nach oben und nach 

unten soweit, wie für die Ausübung des Eigen-
tums ein Interesse besteht». «Wir wollen mit 
der Vermessung in die Tiefe künftig Nutzungs-
konflikte verhindern», sagt Projektleiterin He-
lena Boss Åström von swisstopo. Das Projekt 
steht ganz am Anfang. Sein Ziel ist klar: zu-
sammen mit dem Grundbuch Investitionen 
sichern und die Basis für eine noch intensivere 
Nutzung des Raums legen. 
Konkret soll die Raumplanung auch unter der 
Erde erfolgen. Damit böte sich – wie das Nati-
onalforschungsprojekt Deep City gezeigt hat 
– städtebaulicher Raum unter der Erde. Etwa 
für unterirdische Einkaufszentren, Parkhäuser 
oder Bahnhöfe. Leitungen sollen anders als 

titelt h e m a 76 titelt h e m a

heute auch in ihrer verbauten Höhe über Meer 
erfasst werden. Die jüngst revidierte Norm SIA 
405 des Schweizerischen Ingenieur- und Ar-
chitektenvereins sieht dies bereits vor. Sie 
schafft die Grundlage für standardisierte Lei-
tungskatasterdaten. Fernziel: Wer im Unter-
grund bauen will, soll die nötigen, einheitlich 
digital erfassten, aktuellen Daten auf Knopf-
druck abrufen können. Geologin Marianne 
Niggli, Leiterin der Arbeitsgruppe Tiefenpla-
nung des Schweizer Geologenverbandes, 
wünscht sich eine schweizweite, zentrale Platt-
form für den Untergrund. Die Vorbereitungen 
dazu sind angelaufen. Bis es so weit ist, rät Tho-
mas Noack, Verantwortlicher Raumplanung 

bei der SIA, sich stets an die zuständigen Wer-
ke zu wenden, um die aktuellsten Leitungsda-
ten zu erhalten. 

Transparente Daten aus dem Untergrund
Die zersplitterte und sektorielle Erfassung und 
Nutzung des Raums unter dem Boden weicht 
langsam, aber sicher mächtigen Geoinforma-
tionssystemen, die neben den Informationen 
zu den verlegten Rohren und Kabeln auch an-
dere wie Gefahrenkarten oder Gewässer-
schutzzonen einblenden. 
Noch sind nicht alle Kantone so weit wie der 
Kanton Genf, wo die Betreiber von unterirdi-
schen Leitungsnetzen seit 2005 gesetzlich ver-

pflichtet sind, ihre Daten dem kantonalen Ver-
messungsamt zu übermitteln.  Die Vision von 
Markus Sinniger, Leiter der Amtlichen Ver-
messung swisstopo, ist es, Grundlagen für öf-
fentlich verfügbare, standardisierte Daten zu 
schaffen, die exakter im Verlauf und in der 
Höhe sind als die Schaufelbreite, die heute ver-
langt wird. 
Der Untergrund hat es in sich, Leitungen, Tun-
nels, Geothermie-Sonden und vielleicht sogar 
die Zukunft der städtebaulichen Entwicklung. 
Und die verantwortungsvoll gebauten Netze 
der Energieversorger bilden die Nabelschnur 
für die Entwicklung der sich am Horizont ab-
zeichnenden 10-Millionen-Schweiz.               

07:28–07:56 | Präzise vermisst 
der Geomatiker mit dem GPS- 
Gerät die Leitungen. Es greift  
für die Ortung auf Satelliten-
daten zurück. Die Vermessung 
stellt sicher, dass man weiss,  
wo welche Leitung liegt, wenn 
der Graben wieder zu ist. 

08:00–08:15 | Im Lageplan 
werden die Messstand- 
orte markiert und zusätzli-
che Informationen wie 
Abzweigungen notiert. Mit 
Fotos dokumentiert der 
Vermesser die Situation auf 
der Baustelle. 

14:00–14:39 | Die aufgenom-
menen GPS-Daten und Notizen 
werden ins GIS, das Geo- 
grafische Informations- 
system, eingespiesen und in 
die bestehenden Plandaten 
integriert.  

16:22–16:47 | Die GIS-Pläne 
dienen auch zum Anzeichnen, 
wo für geplante Bauarbeiten 
der Boden geöffnet werden 
kann, ohne ein Leck in eine 
Leitung zu schlagen. Der 
Bagger gräbt am richtigen  
Ort – und die Bauleute können 
neue Rohre verlegen.

07 :28

08 :15

14 :12

14 :39

15 :47

16 :4716 :22

07 :56

08 :00

15:47 | Die Geo matiker 
begutachten im GIS  
den Ortsplan mit den neu  
registrierten Leitungen.

Verbunden durch
die Liebe zur natur
Die Naturkostbar und das Mühlistübli in Steffisburg
sind Läden der etwas anderen Art. «Gemeinsam statt
einsam» ist die Devise.

Die Naturkostbar: Der Inhaber Michael Brönnimann überrascht seine Kundinnen und
Kunden gerne mit neuen Kreationen.

Natürliche Köstlichkeiten.

auf den ersten Blick könnte man meinen,
die Naturkostbar und das Mühlistübli in Stef-
fisburg seien komplett verschieden. Hier die
Naturkostbar mit ihrem grossen Raum, dem
sorgfältig konzipierten Design und einer Ord-
nung, die sich manche Eltern im Spielzimmer
ihres Kindes wünschen würden. Und da das
Mühlistübli: ein umgebauter Lagerraum, vie-
le Regale mit vielen Produkten, ein Meer von
Mehlsäcken, alles etwas eng und verwinkelt,
eine urige Gemütlichkeit ausstrahlend.
Doch auf den zweiten Blick treten die Gemein-
samkeiten zutage. Beide bieten Produkte aus
hochwertigen Rohstoffen an, sind naturnah

und heben sich von der Massenproduktion
eines Grossverteilers ab.

Die truffes ohne Zucker
«Naturbelassen» ist das grosse Credo in der
Naturkostbar. Alle Produkte werden im Laden
an der Bahnhofstrasse 3 von Hand und aus-
schliesslich mit rein pf lanzlichen Lebens-
mitteln hergestellt. «Wir wählen zudem nur
Verfahren, welche die Rohstoffe in ihrem Ur-
sprungszustand belassen. So werden keine
wertvollen Inhaltsstoffe vernichtet», erklärt
Inhaber Michael Brönnimann. Ein Beispiel:
Mit einer so genannten Schneckenpresse wird

in der Naturkostbar hochwertiges Speiseöl
produziert. Die Nüsse und Samen werden bei
schonenden Temperaturen unter 37 °C kalt ge-
presst. Alle Enzyme, ungesättigten Fettsäuren
und Vitamine bleiben so erhalten.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Herstellung
nicht viel Strom benötigt. «Wir gehen also
sparsam mit Energie um», sagt Michael Brön-
nimann. Die Öle sind eines der Standbeine der
Naturkostbar. Weitere sind Keimlinge und
Sprossen, Rohstoffe und die Gourmet-Roh-
kost. Mit Letzterer hat Michael Brönnimann
schon viele Kunden überrascht. So stellt er bei-
spielsweise Pralinés ohne raffinierten Zucker
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 Die Kühe lassen sich das würzig riechende 
Heu schmecken, sie stecken ihre Köpfe tief in 
die Futterkrippe. Grundlage für ihr «Menu» 
ist der Boden rund um das Inforama Waldhof 
in Langenthal. Ab Frühling bis im Spätherbst 
holen die Kühe auf den Weiden ihr Futter, im 
Winter stehen die schmackhaften Kräuter und 
Gräser in Form von Heu zur Verfügung.  

Der Boden vergisst nicht
Der Betriebsleiter Hansjürg Fuhrimann kennt 
die unterschiedlichen Eigenheiten der Flächen 
rund um den Waldhof. «Der Boden ist unsere 
wichtigste Ressource», betont Fuhrimann. 
Eine nachhaltige und schonende Nutzung habe 
grösste Bedeutung. Wird der Boden verdichtet, 
wirken sich die Schäden über Jahre hinaus 
nachteilig aus. Im komplexen Wechselsystem 
von Nutzung und Düngung der Böden sind 
Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt. 
Erfahrungen, die laufend erweitert werden. 
Anhand zahlreicher Versuche am Waldhof 
werden neue Erkenntnisse erarbeitet. «Dies ge-
hört zum Leistungsauftrag des Inforama, des 
Bildungs-, Beratungs- und Tagungszentrums 
für Land- und Hauswirtschaft im Kanton 

Bern», erklärt Fuhrimann. Auf dem Pachtbe-
trieb sind aktuell 41 Versuche angelegt. Die 
Versuche decken eine breite Themenvielfalt ab: 
von Fragen zu Stallbausystemen, Fütterungs-
grundlagen, Düngung, bis zu Fragen zu Fut-
terbaumischungen und Weidewegen. 
Der Waldhof ist in der Landwirtschaft weit 
über die Kantonsgrenze hinaus bekannt. Eine 
alle zwei Jahre stattfindende Fachtagung lockt 
jeweils rund 700 Besuchende aus der ganzen 
Schweiz nach Langenthal. Praxis und For-
schung treffen sich und diskutieren neue Er-
kenntnisse: Mit welchen Massnahmen lässt 
sich die Milchproduktion kostengünstig und 
naturnah gestalten? Eine Frage, die für die 
Schweizer Milchwirtschaft zentral ist und auch 
am Waldhof im Vordergrund steht. Ein Ansatz 
ist das sogenannte Vollweidesystem. Hansjürg 
Fuhrimann erklärt: «Wir galten früher als 
Querdenker. Heute ist die Milchproduktion 
auf Basis von einem möglichst hohen Weide-
anteil als Variante akzeptiert.» 

Die Natur hautnah erlebt 
Doch nicht nur Besucher aus der Landwirt-
schaft erhalten einen Einblick, auch Schulklas-

sen sind auf dem Betrieb häufig anzutreffen. 
Die Kinder und Jugendlichen erleben hautnah 
die zahlreichen Tiere auf dem Hof: Kühe, Rin-
der, Kälber, Schweine, Pferde, Hühner, Katzen, 
eine Ziege und den Hofhund. Hansjürg Fuh-
rimann zeigt den Besuchern jeweils den Be-
trieb und bringt ihnen die Vielfalt der Natur 
näher. «Wir fördern mit verschiedenen Mass-
nahmen diese Vielfalt». Die Plakate an der 
Hauswand veranschaulichen die Zusammen-
hänge und laden zum Lesen ein. Die am Boden 
brütende Feldlerche ist eines der geförderten 
Tiere: eine faszinierende Welt, durchdrungen 
von einem engen Bezug zum Boden.   

Hansjürg Fuhrimann engagiert sich 
mit viel Pioniergeist für eine  
kostengünstige und naturnahe 
Milchproduktion.   

Der Boden ist Grundlage  
für eine vielfältige, nachhaltige 
Nutzung.  

Mit dem  
Boden   
verbunden
Am Waldhof in Langen
thal hat der Boden  
eine Schlüsselrolle. Ein 
Einblick in die faszi
nierende Welt des weit  
über die Kantons 
grenzen hinaus bekann
ten Landwirtschafts
betriebs.

Betriebsspiegel 

Der Waldhof umfasst eine Fläche von 31 Hek
taren. Mit Milchwirtschaft, Ackerbau, Schwei
ne und Pferdezucht sowie Rinderaufzucht ist 
der Pachtbetrieb vielfältig aufgestellt. Bewirt
schaftet wird er von Familie Fuhrimann (Be
triebsleiterpaar und zwei Kinder) und einem 
Lehrling.
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 Blicke  
 in die Erde
 Wie Rohre und Kabel unter  
 dem Boden erfasst werden 
 einszueins Sollen alle Stromleitungen  
 in den Boden?

 sehenverstehen Lebensadern im  
 Untergrund.

 reisengeniessen Boden für die Seele:  
 Entdecken Sie die Wohlfühl-Schweiz!
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 Wenn die Bagger im Dorf auffahren und 
Gräben geöffnet werden, erschliessen sich 
Neugierigen unerwartet Einsichten in den Un-
tergrund, offenbart sich in der sogenannten 
Pedosphäre – unter ihren Füssen – ein schein-
bar zufällig gewachsenes Nervengeflecht aus 
Leitungen, das wichtige «Nährstoffe» für das 
Leben auf dem Land und in den Städten liefert: 
Strom, Gas, Wasser, Daten.
Die Nutzung des Untergrundes nimmt bestän-
dig zu, befeuert durch die zunehmende Über-
bauung der Bodenflächen und den Technolo-
giewandel: So ist etwa derzeit die Ablösung der 
Kupferkabel durch schnelle Glasfaserverbin-
dungen in vollem Gange. Auch das Stromnetz 

wandelt sich. Freileitungen im Nieder- und 
Mittelspannungsbereich sind inzwischen fast 
vollständig in der Erde verschwunden; ob auch 
Hochspannungsleitungen aus dem Blickfeld 
der Menschen ins Erdreich verlegt werden, 
wird diskutiert (siehe Seite xx). 

Unklare Verhältnisse unter dem Boden
Der Platz wird immer knapper. Gleichzeitig ist 
immer noch ungenügend dokumentiert, was 
da genau unter unseren Füssen sich von Haus 
zu Haus und zu Trafostation und darüber hin-
aus windet. Die Daten sind von Dutzenden von 
Akteuren verstreut aufgenommen worden. 
Teilweise auf Papier. Jedes Unternehmen, das 

Leitungen verlegt, führt seine Daten selbst in 
einer ihm passenden Form. Die Plandaten sind 
unterschiedlich aktuell. Das kann mit der Zeit 
zu Schwierigkeiten führen: Die Lebensdauer 
von Leitungen übersteigt oft Generationen – 
umso wichtiger ist die äusserst genaue, perma-
nent nachgeführte Dokumentation unter- 
irdischer Leitungen in sogenannten Leitungs-
katasterplänen.

Immenser Aufwand beim Leitungsbau
Im urbanen Raum baut sich ein neues Problem 
auf: Der Trend zur verdichteten Bauweise, zu 
immer komplexeren Bauprojekten mit dicht 
gedrängtem Terminplan, all das verlangt nach 

Wo ein Leitungsnetz erneuert wird, müssen Verlauf und Lage genau aufgezeichnet 
werden. Nur so kann der beschränkte Platz unter der Erde optimal genutzt  
werden. Der Wandel hin zu digitalen Leitungskatastern, Geoinformationssystemen 
und einem «Grundbuch» des Untergrundes ist nicht aufzuhalten.

Von der Verant-
wortung geleitet

07:12–07:25 | Werden neue 
Rohre für Abwasser oder  
Stromkabel verlegt, kommen  
die Ver  messer auf die  
Bau stelle. Mit dem Tachy- 
meter zeichnen die Geo- 
matiker die Koordi naten des 
Verlaufs der Leitungen auf. 

07 :14 07 :20

07 :17

07 :25
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Naturmensch
Beton oder Holz?

Beton, der ist stabiler. Aber am liebsten 
natürlich Backsteine.

Bier oder Wein
Bier. 

Hochhaus oder Einfamilienhaus?
Einfamilienhaus. In so einem  

wohne ich. Aber leider nicht selbst
gemauert.

Zelten oder Hotel?
Zelten.

Joggen oder Fitnessstudio?
Joggen, ich bin ein Naturmensch.

Die Mauer – 
mein Werk

Er gibt dem Neubau ein Gesicht: Samuel 
Widmer ist einer der drei Maurer, wel- 
che die Fassade des Innovation Centers er-
richtet haben. Warum er lieber am statt 
im Gebäude arbeitet.

8  Der Maurer

Einblick  13

Science at work
Kreativ und wegweisend: Die Mit
arbeitenden von Givaudan forschen 
im neuen Innovation Center an  
den Trends der Zukunft. 

12  Einblick
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Charakter
Ziegel oder Stein? 

Stein. 

Backstein oder Holz? 
Holz.

Griechen oder Römer? 
Die Römer. Die konnten noch besser 

feiern als die Griechen.

Murmeltier oder Wildkatze?  
Wildkatze.

Zug oder Auto? 
Zug.

Oldtimer oder Neuwagen? 
Oldtimer. Die haben noch Charak- 

ter. In die Ferien fahre ich  
mit einem alten VW-Bus mit Jahr- 

gang 1976.

Schatzsuche in Kemptthal

 Die Denkmalpflegerin  49

Wert auf Kontinuität gelegt wurde. Das zeigt sich zum 
Beispiel an dem Sichtbackstein, der von den ältesten 
Bauten aus dem 19. Jahrhunderts bis zu jenen in den 
1940er Jahren immer wieder vorkommt. Vom eher 
dunklen Satteldachbau bis zu den hellen Produktions-
hallen, von der Wasserkraft zur Dampfmaschine mit 
Kesselhaus und Hochkamin. Von der eigenen Wasser-
versorgung zur Verkehrsentwicklung mit der Eisen-
bahn: Hier ist die Industrie-, Wirtschafts-, Sozial- und 
Architekturgeschichte von fast einem Jahrhundert ab-
lesbar. Das macht das Areal so bedeutsam. Da wurde 
auch städtebaulich gedacht und geplant.

Woran erkennt man dies?
Die Achse, die sich in Form der Strasse durchs ganze 
Areal zieht mit ihrer vertikalen und horizontalen Staf-
felung, ist ein Konzept. Es gibt riesige Bebauungspläne 

aus dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, die zeigen, 
wie der südliche Teil des Areals bebaut werden sollte.  
Davon wurde nur ein Teil umgesetzt. 

Wann ist etwas schützenswert und wann nicht? 
Ein Objekt – nicht zwingend ein Gebäude – muss einen 
gewissen Wert aufzeigen. Das heisst, es braucht eine 
sozialgeschichtliche, architektonische, städtebauliche 
oder industriegeschichtliche Qualität. Dazu soll auch 
immer der Vergleich gezogen werden , um die Bedeu-
tung eines Objekts kommunal, regional, kantonal oder 
schweizweit einzuordnen. So ist zum Beispiel das Silo 
nicht im Inventar, denn es gibt andere Silos in der Re-
gion, die grössere Qualitäten haben.

Wie muss man sich die Zusammenarbeit mit der 
Denkmalpflege konkret vorstellen?
Wenn jemand an einem Inventarobjekt etwas verän-
dern möchte, ist es wichtig, möglichst früh mit uns 
Kontakt aufzunehmen. Dann geht man gemeinsam 
vor Ort, bespricht die Baumassnahmen und schaut, 
welches die Bedürfnisse und die denkmalpflegeri-
schen  An  liegen sind und wo man sich findet. Das ist 
eine wichtige Vorarbeit, um das Baugesuch gemein-
sam zu erarbeiten, so dass es für alle Beteiligten 
stimmt. Dann komme ich wieder zur Beurteilung des 
Baugesuchs hinzu. Darin stehen auch Auflagen der 
Denkmalpflege. Um diese Richtlinien zu erfüllen, be-
gleite ich den gesamten Bauprozess. Meine Aufgabe ist 
es, zu definieren, was in Zukunft wie weitertranspor-
tiert werden soll.

Eine grosse Verantwortung.
Stimmt, die meisten Entscheide sind irreversibel. Aber 
unsere Verantwortung sehe ich eher darin, die Ge-
schichte weiterzutragen. 

Gibt es da oft unterschiedliche Vorstellungen?
Diskussionen sind Teil unserer Arbeit. Es ist immer ein 
Geben und Nehmen.

Wie war die Zusammenarbeit mit Givaudan?
Hervorragend. Ich schätze die angenehme, respektvol-
le Bauherrschaft. Sie ist sehr auf Zusammenarbeit be-
dacht und trägt Sorge zu den Schutzobjekten. Es ist 
gut, dass Givaudan sich Zeit nimmt, einen wirklichen 
Prozess zu machen und Entscheide zu überdenken. 
Wir gehen gemeinsam ans Ziel. Das kommt auch dem 
Areal zugute. 

Welche Hürden galt es zu überwinden?
Das Projekt ist sehr komplex. Jedoch gab es seitens der 
Bauherrschaft keine Hürden. Das ist einzigartig, gera-
de für so ein grosses Areal. Man kann sagen, hier trifft 
Passion auf Pas sion. 

« Es ist ein historisch  be - 
deutsamer Ort. Man spürt,  
dass hier gelebt wurde.»  

     Emmanuelle Urban, Bauberaterin der kantonalen Denk
malpflege Zürich 

Was Kleines unter all dem Grossen: Das alte Wa aghäuschen gehört zu Emmanuelle Urbans Lieblingsgebäuden.
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Schatzsuche in Kemptthal
Sie liest in historischen Gebäuden wie 
in einem Buch. Emmanuelle Urban  
ist Bauberaterin der kantonalen Denk- 
malpflege Zürich und betreut das  
Areal Kemptthal seit Baubeginn.  Wa- 
rum das Areal etwas Besonderes  
ist und wie mit einem Bouillonwürfel-
Umschlag die Zeitreise begann.

Emmanuelle Urban, Sie arbeiten bei der kantonalen 
Denkmalpflege und kennen den historischen 
 Aspekt des Areals Kemptthal. Welche Bauten sind 
für Sie besonders schützenswert?
Es ist nicht ein einzelner Bau, sondern das Gesamt - 
a real, das  speziell und schützenswert ist. 

Somit darf überhaupt nichts abgerissen werden?
Aktuell sind alle Gebäude des Areals im Inventar der 
überkommunalen Schutzobjekte aufgeführt. Mit der 
Entwicklungsstrategie des Areals hat die kantonale 
Denkmalpflege das Inventar überprüft. Die meisten 
Gebäude sind Schutzobjekte und dürfen nicht abgeris-
sen werden. Einige Objekte erfüllen jedoch nicht die 
Kriterien eines Schutzobjekts. 

Welche zum Beispiel?
Es gibt auf dem Areal Bauten, die weder architekto-
nisch noch städtebaulich herausragend sind. Zum Bei-
spiel solche aus den 1980- und -90er Jahren. Nach Ab-
schluss des baurechtlichen Verfahrens können diese 
Objekte bei Bedarf durch qualitative Neubauten er-
setzt werden, so wie es einst unter der Ära Maggi be-
reits gehandhabt wurde.

Erzählen Sie uns mehr aus dieser Zeit.
Das Tal hatte für mich schon immer etwas Geheim-
nisvolles. Früher bin ich immer mit dem Zug vorbeige-

Unter diesen Brettern lag der Schatz 
verborgen: die Bouillonwürfel aus 
vergangenen Tagen.

fahren und fand allein den Anblick spannend. Zwölf 
Jahre später stehe ich hier und darf dieses faszinieren-
de Areal betreuen. Das ist einzigartig. Es ist ein histo-
risch bedeutsamer Ort. Man spürt, dass hier gelebt 
und gearbeitet wurde. Doch noch ist es richtig leer, im 
Vergleich zu der Aktivität, die vor 100 Jahren hier ge-
wesen sein muss. Ich finde es grossartig, dass wieder 
richtig Leben einkehrt.

Was ist Ihr Beitrag dazu?
Als Bauberaterin bin ich vor allem für den operativen 
Teil der Denkmalpflege zuständig. Ich kümmere mich 
um den Prozess des Bauprojekts von A bis Z. Hier im 
ehemaligen Maggi-Areal habe ich das Glück, verschie-
dene Perspektiven einzunehmen. Aus der Vogelpers-
pektive schaue ich, wie das Areal historisch gewachsen 
ist und setze mich in der Arealstrategie dafür ein, die 
historischen Qualitäten in die Zukunft zu transportie-
ren. Dann zoomen wir immer mehr in die Details bis 
zum einzelnen Bau und betrachten jedes Objekt für 
sich. 

Klären Sie uns auf: Was ist das Besondere des Areals 
Kemptthal?
Die einzelnen Gebäude sind Zeitzeugen der Industrie-
geschichte. Das Areal ist nicht in einem Zug entstan-
den, sondern stetig gewachsen. Dennoch sieht man, 
dass schon damals in der Architektursprache grossen 

Was Kleines unter all dem Grossen: Das alte Wa aghäuschen gehört zu Emmanuelle Urbans Lieblingsgebäuden.

« Eine so grosse Sichtfassade ist 
heute sehr selten anzutreffen.  
Ich bin stolz, hier mitgearbeitet 
zu haben.»

   Samuel Widmer, Maurer 
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Stein um Stein

Ein Unternehmen verändert ein Areal.

in Raum, Duft  
und Aroma.

Innovation
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Urban. 
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 Ein Ort, um sich zu vernetzen.  
Monica Casutt an  

ihrem  künftigen Arbeitsplatz.
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Aromatiker Max Hotz hat  
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Doch ein Geheimnis lässt sich 
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Editorial

Maximale Freiheit für krea
tives Wirken. Das war  

eines der Ziele von Projektleiter 
Heini Menzi.

Editorial  1

Erneuerung, meist als Innovation bezeichnet, ist das Blut, das  
den Givaudan-Kreislauf versorgt. Neue  Rohstoffe, neue Produkte, 
neue Konzepte, neue Kunden, neue Märkte – und nach über 45  
Jahren neue  Gebäude für  Givaudan Zürich. Neu ist aber nicht ein-
fach die Hülle und der Arbeitstisch, neu ist auch der Kern: wie  
wir auf gestellt sind, wie wir zusammenarbeiten, wie wir funktio-
nieren. 

Das Ziel war, eine neue Um gebung und eine Infrastruktur zu  
entwerfen, die maximale Freiheit für kreatives Wirken ermöglichen 
und  zugleich den Austausch unter den Mitar bei tenden  fördern.  
Erfolg geschieht nicht einfach so. Erfolg braucht optimale Bedin-
gungen. Das Arbeitsumfeld ist dabei elementar. In  unzähligen 
 Workshops und Sitzungen mit Wissenschaftern,  Architekten, Ar- 
beitspsy  cho logen sowie Referenzbesuchen bei an deren Firmen  
und Institu tionen haben wir eine Zielvorstellung entwickelt, die 
für  Givaudan in den kommenden Jahren  Gültigkeit haben könnte. 

Das Resultat ist nun bezugsbereit. Beide Projekte, das Inno vation 
Center und auch das Business Center, sind speziell, so wie auch 
Givau dan und  ihre Mitarbeitenden speziell sind. Wir sind stolz auf 
das Ergebnis. Es entstand  – genau wie die  neuen  Produkte  
von Givaudan – dank der Zusammenarbeit mit kreativen und   
motivierten Fachkräften. Wir übergeben die neuen  
Wir kungs stätten hiermit an unsere Kolleginnen und   
Kollegen mit dem Wunsch, dass sie sich darin  
wohlfühlen. Und inspiriert werden, um innovative  
und erfolgreiche Produkte zu entwickeln, die  
Erneuerung fortzusetzen und damit die Erfolgsge- 
schichte von Givaudan weiterzuschreiben. 

Heini Menzi, Gesamtprojektleiter

Fakten  5

Energiekonzept

Das Innovation Center – ein gros ser Emmentaler: 72 Erdsonden ragen in je 320 Meter Tiefe, im 
Business Center sind es 25 Erdsonden mit je 160 Metern Tiefe. Die totale Bohrlochlänge beträgt 
27 Kilometer, mehr als ein Halb marathon für die Geothermie.

Nachhaltigkeitsstandard

LEED Gold – weltweit anerkannter,  
hoher Standard (Leadership  

in Energy &  Environmental Design) 

Neubauvolumen

89 500
Kubikmeter – das sind über     
hundert Einfamilienhäuser

Natur im Bau  

7 Pflanzensäulen à 12 Meter beleben  
das Atrium des Innovation Centers.   

Arbeitsplätze 

490 
davon 290 in der  

Forschung

Neubaufläche 

18 800 m2  
über 2,5 Fussballfelder

Totalfläche 

20 500 m2
fast 3 Fussballfelder

Umgebungsgestaltung

5000 Quadratmeter  
renaturiertes Kemptufer. Das Areal ist  
neu auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

4  Fakten

Ein Areal  
der Superlative

Ein Neubau, das «Innovation Center», und 
ein erweiterter Altbau, das «Business 
 Center», bilden das Herz des neuen Givau-
dan-Campus in Kemptthal. 

Energiekonzept

Das Innovation Center – ein gros ser Emmentaler: 72 Erdsonden ragen in je 320 Meter Tiefe, im 
Business Center sind es 25 Erdsonden mit je 160 Metern Tiefe. Die totale Bohrlochlänge beträgt 
27 Kilometer, mehr als ein Halb marathon für die Geothermie.

Fassade Innovation Center

4100 m2 
dunkelgraue  

Backsteinfassade mit  
grosszügigen

3200 m2 
Fensterflächen

Bauplan 

Bauzeit: 1094 Tage, Investitionsvolumen für das gesamte  
Bauvorhaben: CHF 120 Millionen, Innovation Center bezogen  
im 4. Quartal 2018, Business Center im 2. Quartal 2019

Energieeffizienz

62 
Prozent eingesparte Energie 
im Vergleich zum Altbau

6  Rubrik6

Rubrik  11

Das Innovation Center: 200 000 Backsteine. 4100 Quadratmete r Backsteinfassade. 3200 Quadratmeter 
Fensterfläche. 89 500 Kubikme ter Neubauvolumen. 18 800 Qua dratmeter Neubaufläche. 120 Millionen 
Franken Investitionsvolumen. 1094 Tage Bauzeit, 100 Mannja hre Planungs- und Ingenieurarbeit.

11

I ch bin einer der drei beteiligten Maurer. Zusam
men haben wir in zehn Monaten rund 200 000 
Backsteine verarbeitet. Das heisst, ich habe etwa 

6000 Steine sauber gestapelt, aus gerichtet und gemör
telt. Entstanden ist ein aufwendiges Sichtmauerwerk 
mit wunderschönen dunkelgrauen Backsteinen aus 
Norddeutschland. Backsteine sind ein Naturprodukt. 
Es kann in der Grösse immer Abweichungen geben. 
Beim Brennen bei über 1000 Grad verändern sie ihre 
Masse. Etwa 9000 Steine mussten wir darum auf der 
Baustelle zuschneiden, da sie zu gross waren. Sonst 
wäre das Versetzen der Backsteine nicht aufgegangen.

Das hab ich gemacht
Das Mauern gefällt mir. Der Umgang mit den Steinen 
und dem Mörtel. Ich mag, dass man sieht, was man ge
macht hat. – Aber natürlich sieht man auch die Fehler. 

Da muss man konzentriert bei der Sache sein und 
ganz genau arbeiten. Darum ist es bei uns auf dem Bau 
etwas ruhiger als anderswo. Ich bin schon stolz, hier 
mitgearbeitet zu haben. Es ist schön, wenn man später 
mal hier durchfährt und sagen kann; das hab ich ge
macht. Auch wenn ich vorher keinen Bezug zu Kempt
thal hatte. Als ich das erste Mal hier war, ist mir der 
eigenartige Geruch aufgefallen. Sagen wirs so: Er 
macht nicht grad Hunger …

Sichtmauern by doing
Das Innovation Center von Givaudan ist eine eher gros
se Baustelle. Die grösste Herausforderung ist das Koor
dinieren und Einhalten der Termine. Bauleitung und 
Polier müssen schauen, dass die vielen Beteiligten zur 
rechten Zeit am richtigen Ort sind und das richtige 
Material haben. Auch wir müssen mitüberlegen, ob 

das Gerüst stimmt oder man es noch anpassen oder 
ein Podest erstellen muss. Wir bauen etappenweise, 
das heisst, zuerst kommt der Rohbau mit der Isolation. 
Erst wenn dieser fertig ist, starten wir mit dem Sicht
mauerwerk. In der Maurerlehre schaut man das Sicht
mauern zwar an, aber so richtig gelernt habe ich den 
Umgang mit der Maurerkelle erst im Job, «learning by 
doing». Mit der Zeit kommt die Übung, jeden Tag lernt 
man wieder etwas dazu. Das Gebäude gefällt mir sehr 
gut, so eine grosse Sichtfassade ist heute sehr selten 
anzutreffen. Aber ob ich hier drin arbeiten wollte? – 
Schon als Kind hab ich mich für Baustellen interes
siert. Und auch mein Vater war Maurer. Vielleicht wer
de ich später mal die Vorarbeiter oder Polierschule 
machen. Aber ich möchte lieber in einem kleinen Be
trieb arbeiten mit nur wenig Büroarbeit.  Die Baustelle 
mag ich definitiv lieber als das Büro. _

Das Innovation Center: 200 000 Backsteine. 4100 Quadratmete r Backsteinfassade. 3200 Quadratmeter 
Fensterfläche. 89 500 Kubikme ter Neubauvolumen. 18 800 Qua dratmeter Neubaufläche. 120 Millionen 
Franken Investitionsvolumen. 1094 Tage Bauzeit, 100 Mannja hre Planungs- und Ingenieurarbeit.

10  Der Maurer

Backstein  
zu Backstein
Das neue Innovation Center  

bezieht sich in seiner Architektur optisch 
ganz bewusst auf die historischen  

Bauten. Auch die Sichtfassade des Neu
baus spielt mit dem Material der  

Backsteine. So nimmt der neue, dunkle 
Backstein bewusst Bezug auf die  

hellen, denkmalgeschützten Backstein
fassaden der historischen Bau 

ten auf dem Areal. Entstanden ist ein 
stimmiger, wechselseitiger Bezug. 
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Macht Joggen krank? Warum  
die Operationssäle florieren.
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Er will nicht ins Altersheim. Zwei 
Geschwister setzen sich durch.

Mit «Glanz und Gloria» sitzt  
Nicole Berchtold  regelmässig 
 in unseren Wohnzimmern.

Chaotische 
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«Für uns kommt zuerst die Funktion und dann das 
Design.» Darum haben die Stuhlentwickler anderthalb 
Jahre lang verschiedenste Protoypen angefertigt. Doch 
damit ist es noch nicht getan. Hält ein Modell dem kri-
tischen Geist seiner Erfinder stand, gilt es noch die Ge-
schäftsleitung und den Verwaltungsrat zu überzeugen. 
«Das ist nicht immer ganz einfach», verrät Potocnik. 
«Ich kenne zwar die technische Idee in- und auswendig, 
aber entschieden wird nach dem Verkaufspotenzial.» 
Jenes des 313 überzeugte. «Der Stuhl entspricht genau 
dem Zeitgeist des wandlungsfähigen Arbeitsplatzes, 
ausserdem ist er nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip 
(siehe Infokasten) gefertigt», sagt René Walpen. Nun 
kommen die Designer ins Spiel. Sie übersetzen die Idee 
in Designvorschläge. Aus dem hässlichen Entlein wird 
ein eleganter Schwan. 

Swissmade ist nicht genug
Doch Gutaussehen ist nicht alles: «Schönes Design ist 
nur so gut, wie man es besitzen kann», sagt René Wal-
pen. Besitzen heisst bei Giroflex wortwörtlich «darauf 
sitzen können». Darum wird jedes Designmodell in 
Handarbeit so aufgebaut, dass es funktionell getestet 
werden kann. So lässt sich die Designidee zum Beispiel 
auch auf ergonomische Aspekte prüfen. Bis ein Stuhl 
serienreif ist, muss er diversen Produkte- und Abnut-
zungstests standhalten. Denn Langlebigkeit lautet das 
oberste Gebot. Der Aufwand, bis ein Stuhl das Licht der 
Geschäftswelt erblickt, scheint enorm. Eine Million 

Recycling war gestern. 
Heute betreiben fortschrittliche Unternehmen 

 «Cradle to cradle», was so viel heisst wie von der 

Wiege in die Wiege. Mit einer Kreislaufwirtschaft 

 sollen die eingesetzten Rohstoffe über den Lebens

zyklus einer Ware hinaus wieder vollständig in  

den Produktionsprozess zurückgelangen. «Dafür 

 investieren wir viel», sagt René Walpen, Ge

schäftsleiter von Stoll Giroflex. 

In der Tüftelwerkstatt: Ver

suchspolsterer Eric Braun 

schleift das Polster in die rich

tige Form. 

Franken stecken allein in der Herstellung der Werkzeu-
ge für einen einzelnen Stuhltyp. Angefertigt von Klein-
unternehmern aus der Region. Obwohl nur einen Stein-
wurf von der deutschen Grenze entfernt, produziert das 
Unternehmen seit Beginn sämtliche Stühle in der 
Schweiz. Das allein sei im hart umkämpften Markt noch 
kein Mehrwert, meint Walpen. «Die Leistung muss 
stimmen.» Giroflex scheint zu schaffen, woran sich vie-
le Schweizer Betriebe die Zähne ausbeissen: im welt-
weiten Markt konkurrenzfähig zu sein. «Wir bleiben 
unseren Werten treu und erfinden uns ständig neu.» So 
viel zum wahren Geheimnis der Stuhlentwickler.

www.giroflex.com

Ergonomie & Rücken

«Diesen Stuhl bitte nicht fotografieren, der ist 
noch geheim», sagt René Walpen. Aha. Alles 
klar. Und der da? Der Geschäftsführer von 
Giroflex nickt: «Der 313 ist o.k., den haben wir 
grade erst rausgebracht.» Davor war auch der 
Stuhl mit der Nummer 313 ein streng gehüte-
tes Geheimnis des Schweizer Stuhlbauers 
Giroflex. Damit aus Geheimnissen dereinst 
Stühle werden, ist einiges an Erfindergeist 
gefragt. 

Tüftelwerkstatt der Daniel Düsentriebs 
Elf Personen machen bei Stoll Giroflex nichts 
anderes als geheime Stühle entwickeln. Sie 
tüfteln an neuen Bewegungsabläufen und 
Mechaniken, an neuen Materialkombinatio-
nen, an einem noch bequemeren Sitzgefühl 
und befassen sich mit künftigen Arbeits-
trends. «Sie arbeiten in der Zukunft», sagt 
Walpen. «Unsere Arbeitswelt wird immer 
mobiler, immer flexibler.» Häufig wird heute 
ein Arbeitsplatz von verschiedenen Personen 
genutzt. Ein Stuhl muss darum unterschied-
lichsten Anforderungen gerecht werden. Denn es macht 
einen Unterschied, ob ein 120 Kilogramm schwerer 
Riese oder ein 45-Kilo-Federgewicht auf einem Büro-
stuhl sitzt. Kein Problem für Frank Potocnik, Leiter der 
Entwicklungsabteilung. Er ist einer der Daniel Düsen-
triebs von Stoll Giroflex. In seinem Geheimlabor tüfteln 

er und sein Team an verschiedenen Stuhl-
komponenten. Da gibt es Ingenieure, Konst-
rukteure, Modellbauer, Feinmechaniker und 
Versuchspolsterer. In ihren Ateliers erstellen 
sie erste Entwürfe und Prototypen. Von Hand. 
«In einem fertigen Stuhl steckt von jedem ein-
zelnen Mitarbeiter etwas drin», sagt Potocnik. 
Besonders freudig schlägt das Entwickler-
herz, wenn seine Kreationen sich gut verkau-
fen. «Dann haben wir den Zeitgeist getroffen.» 
Doch davor ist harte Knochenarbeit gefragt. 
Und Ausdauer. Davon hat Potocnik genug. Er 
ist ein beharrlicher Mensch.

Vom hässlichen Entlein zum schönen 
Schwan
In seinen geheimen Keller stehen sie in Reih 
und Glied, säuberlich eingepackt, beschriftet 
und nummeriert: die Prototypen des 313. Sie 
sehen auf den ersten Blick unspektakulär  
aus. Von schön gar nicht erst zu sprechen. 
Doch Potocnik sieht deren innere Qualitäten. 
Wenn er ihre durchdachte Technik erklärt, 

beginnt er förmlich zu sprudeln: «Die Mechanik ist ab-
solut neu», sagt er und zeigt auf ein Metallkonstrukt 
unter der Sitzfläche eines Prototyps. «Ziel war es, einen 
Stuhl zu entwickeln, der für alle passt.» Bequem, be-
weglich, einfach zu bedienen und reduziert sollte er 
sein. «Ergonomie ist unsere DNA», sagt René Walpen. 
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Ergonomie & Rücken

«Schönes Design ist 
nur so gut,  

wie man es besitzen 
kann.»

René Walpen, Geschäftsführer

Vom Prototyp zur Serientauglichkeit: Der Weg zum 

 fertigen Stuhl dauert oft mehrere Jahre. Rechts: Frank 

 Potocnik, Leiter der Entwicklungsabteilung.

2015/2016gesundsitzen

Sie habens erfunden
Sie tüfteln. Sie forschen. Und sie erfinden das Sitzen immer  

wieder neu. Von der Idee im Kopf bis zum  
fertigen Stuhl brauchts Zeit, Geld und ganz viel Köpfchen. 

Text: Micha Eicher / Fotos: Brigitte Mathys, Illustrationen: zvg

Ergonomie & Rücken
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ti gung.» Dann gipst Walter Däpp zuerst den Fuss ab, um 
daraus einen Leisten aus Kunststoff zu schäumen. Aus 
einer durchsichtigen Folie fertigt er einen ersten Probe
schuh. «Streift der Kunde den über, sieht man sogleich 
die Druckstellen», so Däpp. Mit dieser Erkenntnis näht 

er einen richtigen Pro beschuh 
aus Abfall leder. Mit  diesem soll 
der Kunde dann herumlaufen 
und testen, wo er sitzt und wo 
es noch Anpassungen braucht.

«Einmal war ein Kunde so 
glücklich mit dem Testschuh, 
dass er damit in die Ferien 
ging. Wir hörten monatelang 

nichts mehr von ihm. Normalerweise ein schlechtes 
Zeichen», so Däpp. «Als wir ihn anriefen, war er gerade 
in Paris auf einem Städtetrip. Und total glücklich mit 
seinem Abfalllederschuh.» Sowieso freut sich Walter 

Kleine Füsse, grosse Füsse, Klumpfüsse, zehenlose Füs
se, verformte Füsse. In Reih und Glied stehen sie alle 
nebeneinander. Fein säuberlich sortiert. Ein ganzer 
Keller voll. Eigentlich sind es nur Fussabdrücke, auf
geschäumte Fussabbilder, so genannte Leisten. Der 
Schuster, der liebend gern bei 
seinen Leisten bleibt, heisst 
Walter Däpp (43). Er gehört zu 
den Menschen, die Füsse mö
gen. Hier im Keller bei seinen 
Leisten stehen sie alle vor ihm. 
Für jeden Leisten hat er in auf
wendiger Handarbeit den pas
senden Schuh genäht. «Eine 
Orthopädieschuhmacherei ist noch eine echte Manu
faktur», sagt Walter Däpp nicht ohne Stolz und fährt 
mit der Hand über das Regal.

Vom Gipsabdruck zum Massschuh
«Sie sind mir schon sehr ans Herz gewachsen.» Seine 
Hand bleibt gedankenverloren bei einem Leisten hän
gen. Ein kleiner verformter Fuss, die Zehen fehlen. Wal
ter Däpp nimmt ihn behutsam aus dem Regal und schon 
ist da eine Geschichte. Eine Geschichte über die Person, 
zu der die Füsse gehören. Eine Frau, die in jungen Jah
ren Kinderlähmung hatte und seither auf verkrüppelten 
Füssen laufen muss. «Ich versuche, sie trotz dieser 
 Einschränkungen mobil zu machen», sagt Däpp.  «Meine 
Ziel ist, das Gangbild zu normalisieren.» Walter Däpp 
ist Orthopädieschuhmachermeister bei Ortea in Bern. 
«Bei solch schwierigen Fällen hilft nur eine  Mass an fer
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«Ich versuche jede Person – 
trotz ihrer Einschrän- 

kungen – mobil zu machen.» 
Walter Däpp, Orthopädie-

schuhmachermeister

Jedem Leisten seine Geschichte: Walter Däpp kennt sie alle. 

Massanfertigung in Handarbeit: Skizze eines Probe

schuhs aus Abfallleder.

Wie wird man Orthopädieschuhmacher?
Die Ausbildung zum Orthopädieschuhmacher oder zur Orthopädieschuh

macherin beinhaltet eine vierjährige Lehrzeit in einem Atelier für Ortho

pädieSchuhtechnik. Sie endet mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeug

nis «Orthopädieschuhmacher/in EFZ». Die schulische Bildung nimmt einen 

Tag die Woche in Anspruch und beinhaltet Fächer wie Handwerk und Tech

nologie, Kundenberatung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umwelt

schutz oder Werterhaltung. Siehe auch www.fussundschuh.ch

Der Orthopädieschuhmacher
Füsse sind seine Leidenschaft. Eine ganz  

besondere Beziehung hat Walter Däpp zu seinen Leisten. 
Text: Micha Eicher / Fotos: Brigitte Mathys
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Gesundheit

Däpp am meisten, wenn seine Kunden Karten aus den 
Ferien schicken. Denn dann weiss er, dass sie unterwegs 
sind. Mobil mit seinen Schuhen.

Gepimpte Schuhe
Neben der Massanfertigung muss ein Orthopädieschuh
macher auch das Abändern bestehender Schuhe beherr
schen und das – wie Walter Däpp es nennt – «pimp my 
shoes». Beides basiert auf bestehenden Schuhen, die 
dem Fuss entsprechend angepasst werden. «Der Fuss 
ist immer stärker als der Schuh», sagt Däpp. Darum 
passt er lieber gleich den Schuh dem Fuss an. Walter 
Däpp arbeitet mit Scanner und Computer, um Druck
stellen und Haltungsauffälligkeiten zu erkennen. 
«Manchmal hilft ein Versteifen, eine Einlage oder An
bringen einer Abrollsohle bereits, um Beschwerden 
auszumerzen. Zum ‹Pimpen› hingegen bringen die 
 vorwiegend weiblichen Kundinnen gern ihre schön an
zusehenden, nicht immer ganz flachen Schuhe. Für 
Walter Däpp kein Problem. «Ich würde nie jemandem 
Absatzschuhe ausreden. Es ist viel ungesünder, wenn 
man sich für einen Schuh schämt, als wenn man sich 
mit einem weniger gesunden hübsch findet.» Damit die 
Schuhe bequemer werden, verpasst er ihnen eine wei

Gesundheit

che, gut federnde Gummisohle, weitet Druckstellen aus 
oder klopft Nähte weich. Soll übrigens auch wunderbar 
bei Ski und Wanderschuhen funktionieren.

Seit Generationen
Zu seinem Schuhtick kam Walter Däpp  schon früh. «Ich 
bin quasi erblich vermurkst», sagt er. Schon sein Ur
grossvater arbeitete in einer Schuhmacherei und auch 
Däpps Vater wurde Schuster. Als Kind musste Walter 
Däpp oft im elterlichen Betrieb helfen. Doch eigentlich 
wollte er immer Werkzeugbauer werden. Als er aus der 
Schule kam, war die Maschinenindustrie jedoch am 
Boden und seine Eltern bewegten ihn zu einer Schuh
macherlehre. «Kaum angefangen, hat es mir sogar rich
tig Spass gemacht», erzählt er. «Ich wollte schon damals, 
dass die Kunden die Anatomie verstehen.» Das ist bis 
heute so geblieben. Dafür holt Walter Däpp jeweils das 
«Grosi» aus der Schublade. So nennt er schelmisch das 
dreidimensionale AnschauungsFussgelenk mit freige
legten Sehnen und Muskeln, mit dem er sämtliche Fuss
beschwerden einfach verständlich erklärt. Egal ob Hohl
fuss, Senkfuss oder Grosi: Walter Däpp liebt sie alle.

www.ortea.ch

Pimp my shoes oder bestehende Schuhe auf die 

 Eigenheiten des Fusses anpassen: Der Beruf des Ortho

pädieschuhmachers ist vielseitig.
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Estland
Das kleine Land am östlichen Zipfel der Ostsee bietet seinen Gästen  

ursprüngliche Landschaften, charmante Dörfer und eine malerische Hauptstadt. 
Im wunderbar erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern von Tallinn finden 

Geniesserinnen und Geniesser viele  einladende Cafés, Bars und Restaurants  
mit einem aussergewöhnlichen  kulinarischen Angebot.    

Text: Micha Eicher / Fotos: Brigitte Mathys

Geniessen

gesundsitzen

Mit nur 1,35 Millionen Einwohnern gibts in Estland vor allem eins:  
viel Raum für eine abwechslungsreiche Natur aus Wäldern, Mooren, Seen und 

wilden Stränden. Ein perfekter Ort zum Wandern und Entspannen. Unbe- 
dingt ausprobieren: Sauna oder Hotpot und danach ein Sprung ins frische Nass … 

www.visitestonia.com
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Geniessen
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Leben

ein Rollstuhl zusteht. Das erleichtert uns so einiges. 
Nun können wir auch mal nach draussen spazieren 
fahren.»

Abwechslung und Zuwendung
Eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, sei für die 
Betreuung essentiell, findet Barbara Lüthi. «Wir achten 
drauf, dass Kunde und die Betreuungsperson optimal 
zueinander passen.» Mit ihren Einsätzen bieten die Care 
Givers «eine kompetente kundenorientierte Betreuung». 
Egal ob im Haushalt, beim Katzenfüttern oder als Ge
sellschaft gegen die Einsamkeit: Das Team von Home 
Instead hilft dort, wo es sie braucht. Die Dällenbachs 
können dem nur beipflichten. Richtig aufgelebt sei der 
Walter, seit er wieder zu Hause ist, sagt seine Schwester. 
Die beiden Katzen schnurren. Es bleibt zusammen, was 
zusammengehört.

www.homeinstead.ch

Spitalexterne Pflege und  
Betreuung zu Hause

Die «Ur-Idee» der Spitex ist laut Marianne Pfister, Zent-

ralsekretärin der öffentlichen Spitex, «Hilfe und Pflege 

zu Hause aus einer Hand anzubieten.» «Spitex» bedeu- 

tet nämlich soviel wie spitalexterne Pflege. Gemäss Bun-

desamt für Statistik werden rund 80 Prozent der Leis-

tungen von gemeinnützigen Organisationen erbracht*. 

Sie arbeiten auf nichtkommerzieller Basis und werden 

von der öffentlichen Hand (Kantone und Gemeinden), 

den Versicherungen (Kranken-, Unfall-, Invaliden- und 

Militärversicherungen) sowie von den Klienten finan-

ziert. Daneben gibt es auch private Spitexorganisationen, 

die laut der Association Spitex privée Suis se je nach Re-

gion einen Marktanteil von 15 bis 35 Prozent in der Pfle-

ge und 40 bis 60 Prozent bei Hauswirtschaft und Betreu-

ung aufweisen. 

Die Beratungs- und Pflegeleistungen sind bei privaten 

und öffentlichen Spitex-Organisationen dieselben, denn 

die gesetzlichen Bestimmungen seien für alle gleich, 

sagt Suzanne Scherer, stellvertretende Geschäftsführe-

rin der Association Spitex privée Suisse ASPS. Dem Ver-

band sind 145 Organisationen angeschlossen. Doch es 

gibt auch Unterschiede: «Bei den privaten Spitex-Orga-

nisationen werden die Patientinnen und Patienten von 

ein bis zwei  Personen gepflegt», sagt Suzanne Scherer. 

«Sie können viel stärker auf deren persönliche Bedürf-

nisse eingehen, was dem Gesellschaftstrend nach zu-

nehmender Individualisierung entspricht.» Das bestätigt 

auch Barbara Lüthi, Geschäftsleiterin der weltweit täti-

gen Organisation Home Instead, die sich auf Senioren-

betreuung spezialisiert hat. Dies sei keine Konkurrenz 

zur Spitex, sondern vielmehr eine Ergänzung: «Alle 

Institu tionen haben ihre Berechtigung», ist sie über-

zeugt. Die funktionale Pflege wie Verband wechseln 

oder eine Spritze verabreichen brauche es genauso wie 

die zwischenmenschliche Betreuung.

Pflegeleistungen für alle 
Jede Person hat Anrecht auf Pflegeleistungen durch die 

Spitex – egal ob öffentlich oder privat – wenn der Bedarf 

durch eine anerkannte Organisation ausgewiesen ist und 

ein Arzt die Spitex-Leistungen verordnet. Ärztlich ver-

ordnete Pflegeleistungen werden in der Regel durch die 

Krankenversicherer vergütet. Hauswirtschaftliche Leis-

tungen werden selbst bezahlt oder – wenn vorhanden – 

über eine Zusatzversicherung abgegolten. Zudem kön-

nen Ergänzungsleistungen auf der jeweiligen Gemeinde 

respektive Hilflosenentschädigung beim Kanton bean-

tragt werden.  

Öffentliche Spitex: www.spitex.ch

Vereinigung der privaten Spitex-Organisationen:  

www.spitexprivee.ch

* BFS (2014): Ergebnisse 2013: Zahlen und Trends. BFS Aktuell.  

Neuchâtel. http://bit.ly/1dovFXb [22.5.2014].

Generationenübergreifende  
Pflege zu Hause
Die Aufenthaltsdauer in Spitälern nimmt generell  

ab. Vermehrt erbringen darum die Spitex-Organisa-

tionen Leistungen für alle Generationen: Kinderspi-

tex, Betreuung nach Operationen, im Wochenbett, 

Reha nach einem Sport unfall oder bei Akutpflege.

Schätzen den familiären Umgang: Leonore und Walter Dällenbach  

mit Betreuerin Krizia Fusaro von Home Instead Bern-Stadt.

Familiär und ganzheitlich betreut
Bei Dällenbachs aus und ein gehen noch Margot Staub 
(61), Krizia Fusaro (28) und Nafisa Ali (31). Die drei 
«Care Givers» – so nennen sich die Betreuungspersonen 
von Home Instead – sind für die Dällenbachs «so etwas 
wie Familienmitglieder», sagt Walter Dällenbach. Die 
Seniorenbetreuung ermöglicht, dass er weiterhin zu 
Hause leben kann. Zweimal täglich ist eine der drei 
Frauen mehrere Stunden bei den beiden im Einsatz. Sie 
helfen Walter Dällenbach beim Anzie
hen, im Badezimmer und beim Trep
penlaufen hinunter in die Küche. 
«Training», nennen sie das. Auf dem 
Zwischenpodest steht ein Stuhl zum 
Ausruhen. «Es ist wichtig, dass Walter 
Dällenbach so viel wie möglich selber 
machen kann», sagt Krizia Fusaro, 
«damit er mehr Sicherheit erhält.» Nah steht sie bei ihm, 
allzeit bereit, ihn zu stützen. Der gelernten Pflegefach
frau gefällt, dass sie Zeit hat für ihre Klienten. Geschich
ten vorlesen, zeichnen oder von früher erzählen, das 
macht dem ehemaligen Restaurator nämlich besonders 
Freude. Da gesellt sich auch seine Schwester gerne mit 
dazu: «Ich freue mich immer, wenn sie kommen», sagt 
Leonore Dällenbach. «Sie sind eine Bereicherung für 
uns.» Sie schätzt den familiären Umgang und das ge
genseitige Vertrauen. Doch das Wichtigste: «Sie er
möglichen meinem Bruder die Unterstützung, die er 
braucht.» 

Leben

«Jeder soll selber entscheiden, wie er im Alter 
 leben will.»
Gebraucht werden die Mitarbeitenden von Home Instead 
täglich, und zwar schweizweit. «Für viele Menschen ist 
es ein Bedürfnis, so lange wie möglich in den eigenen 
vier Wänden zu bleiben», sagt Barbara Lüthi (48), Mit
glied der Geschäftsleitung von Home Instead. «Es 
braucht Transparenz über die Betreuungsangebote und 
deren Finanzierungsmöglichkeiten.» Darum berät 

Home Instead die Angehörigen wie 
auch die betroffenen Seniorinnen 
und Senioren, um für sie die beste 
Lösung zu finden. «Wir helfen älte
ren Menschen, ihre Lebensqualität 
aufrechtzuerhalten», so Barbara Lü
thi. «Ich finde es wichtig, dass jeder 
Mensch selber entscheiden kann, 

welche Unterstützung er im Alter beanspruchen will.» 
Walter Dällenbach wusste das immer ganz genau: Er 
wollte in sein altes Zuhause zurück. «Home Instead hat 
uns umfassend beraten», sagt Leonore Dällenbach «und 
mir beim Papierkrieg geholfen.» Dafür ist sie dankbar. 
«Ich wusste zum Beispiel nicht, dass meinem Bruder 

Lesen, Zuhören, Anziehen oder Treppenlaufen: Dank der 

 Seniorenbetreuung kann Walter Dällenbach zu Hause 

 leben. Immer beobachtet von Melitta (r.), der heimlichen 

Chefin des Hauses. 

«Ohne die beiden 
Katzen könnte  

ich nicht leben.»
Walter Dällenbach 

«Sie hatten ihn schon angemeldet im Altersheim», sagt 
seine Schwester. Dabei wollte Walter Dällenbach (80) 
nichts sehnlicher als nach Hause. Zu seiner Schwester 
und zu seinen Katzen. Gefragt wurde er jedoch nicht. 
Nach einem dreiwöchigen Krankenhausmarathon die 
Diagnose: eine Form von Parkinson. Es folgten drei 
Monate Reha. Gehen kann er danach noch immer be
schwerlich, braucht Hilfe beim Anziehen, beim Du
schen, bei jeder grösseren Bewegung. Ein Ding der 
Unmöglichkeit, in sein zweistöckiges Elternhaus ohne 
Lift zurückzukehren. Dachten alle. Ausser seiner 
Schwester. Leonore Dällenbach (74) beschliesst, das 
Zepter selbst in die Hand zu nehmen. 

«Sie geben mir so viel»
Heute, ein Jahr später, sitzen die Geschwister im oberen 
Stock des kleinen Einfamilienhauses in Bümpliz. Zu
frieden lässt er sich aus der Zeitung vorlesen. Daneben 
haben es sich die beiden Katzen Pia und Melitta bequem 
gemacht, auch ein Geschwisterpaar. Ein trauter An
blick. Zärtlich schmiegen sie sich an Walter Dällenbach. 
«Ohne sie könnte ich nicht leben», sagt er. «Sie geben 
mir so viel.» Unbeschreiblich, wie er sie vermisste, als 
er im Spital war. Wenn er mit seiner Schwester telefo
nierte, hielt sie den Katzen jeweils den Hörer hin. «Ich 
habe jede von ihnen am Schnurren erkannt», sagt er. 
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Glücklich 
zu Hause

Eine Diagnose verändert sein Leben: 
Walter Dällenbach muss ins   

Spital, in die Reha, ins Altersheim. Doch 
er will nicht. Warum er heute 

dennoch zu Hause lebt und wer daran 
sonst noch Freude hat.

Text: Micha Eicher / Fotos: Brigitte Mathys

Leben
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Promitalk

Nein, ich wollte nicht, dass es für Sie pein-
lich ist.

Sie betreiben Kuscheljournalismus?

Provokation ist nicht unser Format. Wir 
können uns nicht leisten, verbrannte Erde 
zu hinterlassen. Wir bringen lieber etwas 
nicht und nehmen Rücksicht aufs Privat-
leben. Man begegnet sich immer wieder 
und ist auch aufeinander angewiesen. In 
dieser Stilrichtung des Journalismus muss 
man Geschichten entdecken und erzählen 
können. Für ‹Glanz und Gloria› arbeitet ein 
grosses Team, viele davon haben studiert. 
Unsere journalistische Arbeit ist nicht zu 
unterschätzen.

Erfahren Sie zu wenig Wertschätzung?

Nein. Aber es ist ein Phänomen: viele Leu-
te belächeln unser Format und wissen 
dann doch immer, was gesendet wurde. 
Ich frage mich, warum sie nicht dazu ste-
hen, dass sies schauen? 

Vielleicht weil sie Promis für oberflächlich 

halten. Gelingt es Ihnen, ab und zu hinter 

die Oberfläche zu sehen?

2015/2016gesundsitzen

Ja, auf jeden Fall. Darum ist es für mich 
eher enttäuschend, wenn ich nach dem 
Gespräch die Sendung sehe. Es wäre so 
viel mehr dahinter. Und wir können nur 
die kleine Spitze des Eisbergs zeigen. Aber 
mein persönliches Erlebnis der Begegnung 
zählt ja auch.

Gibt es eine Person, die Sie besonders be-

eindruckt?

Ich bewundere, wie Promis mit dem Pro-
minentsein umgehen. Roger Federer zum 
Beispiel. Ihn habe ich schon dreimal inter-
viewt. Er ist immer freundlich zu allen, 
egal ob Techniker oder Produzent. Ein 
Vollprofi vor der Kamera und doch so auf 
dem Boden geblieben. Er ist auch nicht 
zugebuttert von einem Manager oder von 
Leuten, die ihn abschirmen. Absolut zu-
gänglich. Das finde ich beeindruckend. 

Was bedeutet Fernsehmachen für Sie?

Es ist mein Herzblut. Ein vielseitiger, span-
nender Job. Die G&G-Redaktion ist meine 
‹andere› Familie. In unserem Grossraum-
büro treffen Geschichten und Emotionen 
aufeinander. Für gewisse Produktionen 

«Oft grüssen mich wild
fremde Menschen  

ganz nett. Für sie bin ich  
in ihrer Stube ge 

sessen. Am Fernseher.»
Nicole Berchtold 

Kamera läuft: Nicole Berchtold  

im Glanz-und-Gloria-Studio.

Nicole Berchtold, Ihr Gesicht kommt mir 

bekannt vor. Passiert es Ihnen oft, dass Sie 

angesprochen werden?

Nicole Berchtold: Zwischendurch, ja. Doch 
ich kann mich ganz normal bewegen. 
Meist sind es herzige Reaktionen. Es pas-
siert mir oft, dass mich wildfremde Men-
schen ganz nett grüssen und mit mir re-
den. Meist sind dann beide etwas irritiert. 
Sie können mich nicht heimtun und ich 
denke, ‹äh, kenn ich die wirklich?› Dabei 
bin ich einfach nur am Fernseher mit ih-
nen in ihrer Stube gesessen.

Nervt das manchmal?

Nein. Ich finds eher ein Kompliment, ein 
schöner Nebeneffekt meiner Arbeit.

Was ist ein echter Promi?

Gute Frage (lacht). Jemand, der etwas Be-
sonderes geleistet hat und darum  in der 
Öffentlichkeit steht. 

Und was ist mit den Cervelatpromis?

Dieser Begriff regt mich chli auf. Wir ha-
ben unglaublich gute und weltweit ange-
sehene prominente Personen, die haben 
das nicht verdient. Natürlich gibt es auch 
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solche, die kurz ins öffentliche Licht tau-
chen und dann wieder verschwinden. Na 
und?

Und Sie: Sind Sie ein Promi?

Nein (lacht), bin ich nicht. Ich berichte 
über Promis. In die Promi-Rolle wird man 
als Moderatorin eher reingestossen. 

Sie machen diesen Job schon seit 18 Jah-

ren. Macht es Sie noch nervös, wenn Ihnen 

ein Bundesrat vis-à-vis sitzt?

Nein, das ist in der Tat vorbei. Ich finde es 
spannend, dem Menschen hinter dem Pro-
mi zu begegnen. Da war mal so ein Erleb-
nis mit einer ehemaligen Bundesrätin. 
Micheline Calmy-Rey, sie ist unglaublich. 
So selbstbewusst auf der einen Seite. Auf 
der anderen ganz schüchtern, anständig 
und hochintellektuell. Sie war sich nicht 
sicher, ob ihre Schuhe zum Kleid passen. 
Sie sagte, sie habe nur ein Paar. Das fand 
ich eine sehr sympathische Erkenntnis: 
Auch ehemalige Bundesrätinnen stellen 
sich die ganz profane Schuhfrage.

Haben Sie Frau Calmy-Rey in der Sendung 

darauf angesprochen?

– 12 –

Sieht gerne hinter die Oberfläche eines Menschen: 

Moderatorin Nicole Berchtold.

«Fernsehmachen ist  
mein Herzblut.  

Hier treffen  Geschichten 
und Emotionen auf

einander.»
Nicole Berchtold 

– 11 –

Promitalk
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Chaotische 
Prinzessin

Normalerweise interviewt sie Promis für die  
Fernsehsendung «Glanz und Gloria».  

Für einmal gibt Nicole Berchtold selber Antwort.  
Was sie von  Cervelatpromis, Bundesrätinnen  

und Prinzessinnen hält.
Interview und Text: Micha Eicher / Fotos: Brigitte Mathys
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Kunde

Arbeitsgemeinschaft 
Gesundes Sitzen, 
Steffisburg
Auftrag

Redesign, grafisches 
Konzept und Layout 
vom Kundenmagazin 
«gesundsitzen» sowie 
Fotografie von Titel-
geschichte und weite-
ren Reportagen
Erscheinung

2015

Magazin



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Magazin

Kunde

Manta Reisen, Zürich
Auftrag

Visuelles Konzept des Kunden magazins, 
Gestaltung, Layout, Produk tion bis und 
mit Druckdatenabgabe
Erscheinung

seit 2013, jährlich
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Sie verspricht das Blaue vom Himmel und das  
Türkis im Wasser. Doch Reethi Beach will mehr als nur  

schön sein. Sie will auch zu Umwelt und  
Angestellten Sorge tragen. Wie das hinter der  

Fassade aussieht? Wir  haben geguckt.
Text und Fotos: Micha Eicher

Sein Koffer ist voll mit Strohhalmen aus 
Deutschland. Peter Gremes (51) führt 
mitunter eigenartiges Reisegepäck mit 
sich. Kein Grund für grosses Tamtam, 
findet er. Dass er mit den Trinkhalmen 
aus echtem Stroh und Papier jährlich 170 
Kilo Plastikabfall einspart, ist für den 
General Manager genauso normal wie ein  
wöchentlicher Energiespartag oder das 
Planen einer Biogasanlage. Peter ist so 
was wie ein stiller Idealist. Unaufge-
regt und geerdet. Manchmal auch etwas 
desillusioniert. Dann zum Beispiel, wenn 
er auf der unbewohnten Robinson-Insel 
auf lauter Abfall stösst. Wenn Palmen-
inseln für neue Resorts plattgewalzt 
werden, obwohl das Kontingent limitiert 
ist. Wenn ein Atoll geschützt ist und 
niemand für die Gesetze einsteht. Über-
haupt, wenn Profitgier auf Kosten der 
Natur geht. Doch darüber zu lamentieren 
ist nicht sein Ding. Viel lieber setzt 
er auf konkrete Massnahmen. «Wir auf 
Reethi Beach kennen den Mehrwert einer 
intakten Umwelt», sagt Peter. «Darum 
kommen die Leute hierher.» Der Tourismus 

ist für ihn eine Chance, die Umweltpro-
blematik in den Griff zu kriegen. Reethi 
Beach lässt darum seine Gäste tief hin-
ter die Kulissen blicken: Auf der «Tech-
nical Tour» erfahren sie, wie der Ab-
fallmann das Glas vom Karton und PET 
trennt, wie ein intelligentes Energie-
management und eine gezielte Abwärme-
nutzung den Dieselverbrauch reduzieren, 
wie Bakterien das Abwasser reinigen und 
wie aus Meerwasser Trinkwasser entsteht 
oder warum in der Küche keine Babyfische 
auf den Teller gelangen. Dafür aber aus 
Europa eingeflogener Lachs. «Unser ein-
ziger Nachteil», gibt Peter zu. «Und nur 
zu besonderen Anlässen.» Den Gästen ists  
eher egal, sie würden sich wohl auch über 
eingeflogene Erdbeeren hermachen. 

 «Ein Resorti
 funktioniert nur miti 

 einer intakteni 
 Unterwasserwelt.»i

Peter Gremes,
General Manager

Eine Insel wie aus dem Ferienprospekt: 
perfekt für ruhesuchende Strandnixen und 
wasserverrückte Abenteurer. Hier könnte 
die Geschichte zu Ende sein. Alles per-
fekt, alles idyllisch. Das Paradies 
eben. Sogar in der Sprache der Maledi-
ver, auf Dhivehi, bedeutet Reethi so 
viel wie «schön». Doch ist die Idylle 
mitten im indischen Ozean auch hinter 
der Fassade schön? Dort, wo die Ange-
stellten leben? Dort, wo die Fische 
schwimmen? Dort, wo die Entscheidungen 
gefällt werden? Es reden ein stiller 
Idealist, ein ambitionierter Moskito-
jäger, eine barfusslaufende Inselbesitze-
rin, ein Vermittler, Gäste und eine be-
sorgte Meeresbiologin. Und wir verraten, 
was der Lachs auf der Insel verloren hat. 
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das sagt er

Ihr verkauft Reisen ins Paradies. Wie para
diesisch stehts um die Reisebranche in der 
Schweiz?
 Andreas Zgraggen:  Es reisen mehr Leute 
denn je. Fragt sich: Wo buchen sie?
Und?
Nicht mehr oder viel weniger in der 
Schweiz. Es ist Zeit, dass wir uns völlig 
neu erfinden.
Wie könnte das gehen?
Wir wollen noch mehr Exklusivitäten ha-
ben bei Manta Reisen. Natürlich ist auch 
Nachhaltigkeit ein Thema. Es gibt so 
viele innovative und nachhaltig ausge-
richtete Projekte zu bereisen. Da können 
wir unsere Beratungskompetenz noch ver-
bessern.
Dann kommen die Leute, lassen sich beraten 
und buchen danach trotzdem im Internet?
Es ist nicht das Problem des Internets. 
Es ist auch nicht das Problem jener, die 
im Internet buchen. Eine Herausforderung 
sind ausländische Tour Operators, die 
viel günstiger produzieren können, weil 
sie viel billigere Löhne haben, aber 
hier in der Schweiz verkaufen. Es ist 
ganz allein unser Ding, wie wir darauf 
reagieren.
Was sagst du jenen, die im Ausland buchen?
Das muss jeder selbst wissen. Soll ich 
mich deswegen noch aufregen?
Was würdest du selbst machen?
Be Swiss, buy Swiss.
Was bedeutet das für eure Angebote?
Wichtig sind unsere Mitarbeitenden.  
Es ist die Leidenschaft, die den Unter-
schied macht. Passion für die Destina-
tionen. Das kommt schon am Telefon voll 
rüber. Die Leute schwärmen für ihre  
Inseln, für ihr Tauchen. Das wird in 
Zukunft noch wichtiger. 
Ein Beispiel?
Wir haben teilweise sehr teure Reisen. 
Da ist Vertrauen wichtig. Und das geht 
nur über persönliche Kontakte, nicht 
über eine unpersönliche Website. Und 
wenn einem unserer Kunden irgendwas 

Dahinter 
Andreas Zgraggen (61) ist 

Geschäftsführer von Manta Reisen. 
Seine Lieblingsdestination  

ist Indien, Wasser bevorzugt er in 
Form von Schnee, Fische  

mag er lieber gucken als essen. 

nicht passt, gibts bei uns eine An-
sprechperson, ein 24-Stunden-Notfall-
telefon und vor allem ist er abgesichert 
über das Schweizer Reiserecht.
Worauf legst du selbst Wert beim Reisen?
Auf Authentizität.
In dieser Ausgabe beleuchten wir dies bei 
einer Insel auf den Malediven etwas genauer.  
Was gefällt dir persönlich an Reethi Beach?
Neben der Postkartenidylle auf der Insel 
sind es vor allem die Mitarbeitenden. Zu 
erleben, wie sie Plausch haben, zu ar-
beiten. Wie sie auf der Insel zu Hause 
sind und dieses Gefühl den Gästen wei-
tergeben. Das beeindruckt mich.
Deine Vision?
Reisen verkaufen, bei denen es allen gut 
geht. Bei denen der Bereiste genauso 
profitiert wie der Reisende und jener, 
der sie verkauft hat. Wertschöpfungs-
kette nicht nur aufs Geld, sondern  
auch auf Wohlergehen. Nur dann gehts  
für alle auf.
 Text und Foto: Micha Eicher

«Vertrauen und ganz 
viel Passion.»
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 «Es ist Zeit,i
 dass wir uns völligi  

 neu erfinden.»i
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Mitten auf einer einsamen Robinson-
insel, vis-à-vis von Reethi Beach. 
Sie sehen aus wie Touristen. Tou-
risten mit weissen Handschuhen, 
die Abfall einsammeln? Das gibts. 
Am regelmässig stattfindenden  
Reethi Day, wenn Gäste und Ange-
stellte gemeinsam eine unbewohnte 
Insel reinigen. Zuerst denken die 
Helferinnen und Helfer, das sei 
eine kurze Sache. Doch mit jedem 
Blick sehen sie mehr: Teller, Plas-
tikgeschirr, PET- und Glas- 
Flaschen, Flipflops, ja sogar  
einen Fussball und Zahnbürsten. 
Von kleinen Plastikteilen und Sty-
roporstücken gar nicht zu reden. 
Die elf Gäste und neun Mitarbeiten-
den füllen die weissen Säcke null-

komma plötzlich. «Eine super Sache, 
dass das Management sowas organi-
siert und sogar selber beim Sammeln 
mitmacht», sagt Kay von Maltitz. 
«Für uns ein klitzekleiner Bei-
trag, um die Schönheit dieser In-
selwelt zu bewahren.» Auch Uta 
schätzt diese Gelegenheit: «So 
können wir dem Land etwas zurück-
geben von der wunderschönen Zeit, 
die wir hier verbringen dürfen.» 
Die beiden sind zum ersten Mal auf 
Reethi Beach. «Es gefällt uns, wie 
familiär, offen und auch umweltbe-
wusst diese Insel vorlebt, worüber 
andere nur reden», so Uta. «Wir 
kommen wieder.» Auch das nimmt man 
ihnen ab.

Keine verstochenen Beine, kein 
nervtötendes Surren in den Zimmern 
und vor allem kein Sprühen von 
hochgiftigem Insektenmittel: Kamal 
Hossain (30) macht den Moskitos auf 
Reethi Beach den Garaus. Seit fünf 
Jahren hat die Insel ihren eigenen 
«Moskitoman» und damit eine kom-
plett chemikalienfreie Moskito-
Kontrolle. Eine Lösung, die sich 
wie ein Lauffeuer rumgesprochen 
hat. Dafür brauchts lediglich eine 
Taschenlampe, gut geschulte Augen 

und genaue Kenntnisse über das Ver-
halten der Mücken. Kein Problem für 
Kamal. Er weiss, wo die kleinen 
Stechviecher gerne ihre Eier le-
gen. Unter den Blumentöpfen, in 
wassergefüllten Blättern oder in 
Blumenkelchen: Seinen scharfen Au-
gen entgeht gar nichts. Findet er 
eine potentielle Brutstätte, leert 
er einfach das Wasser weg und fort 
ist die Brutgelegenheit. Ist be-
stechend einfach, funktioniert zu-
verlässiger als jede Chemie. Und 
schadet erst noch keinem anderen 
Lebewesen. Damit das so bleibt, 
durchsuchen Kamal und sein Team  
die ganze Insel akribisch genau. 
Und das Tag für Tag. Das Resultat: 
kein einziger Mückenstich auf  
Reethi Beach. Danke Kamal!
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Was Gäste wollen
Ruhesuche oder Jetskifahrende. WLAN- 

Junkies oder Offline-Robinsons.  
Familienmensch oder Romantiker. Sternen-

gucker oder Wasserratten. Die  
Wünsche der Gäste sind so verschieden wie 

die Inseln selbst. Nicht jede Insel  
bietet alles. Umso besser, dass deine Manta- 

Reise beraterin alle Facetten kennt. 
 

Hat das Sinn?
Widersprüche mit Potential zum Umdenken: 

Die Klimaanlage soll möglichst auf  
arktische Kühlschrankfrische runter kühlen, 

aber der dafür benötigte Dieselgene- 
rator soll sich lärmfrei in Luft auflösen. Jetski 

fahren macht Spass, aber bitte nicht  
vor dem eigenen Strand. Und Fisch solls 

bitteschön im Wasser genauso  
viele haben wie auf dem Teller. Ach ja: Lachs 

schwimmt übrigens nicht vom  
Atlantik in den Indischen Ozean. Er fliegt.

 «Es gefällt uns, wiei 
 offen diese Inseli

 vorlebt, worüber anderei 
 nur reden.»i

Kay und Uta, Gäste 
und freiwillige Strandputzer
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Sie stehen dahinter. Merci an unsere Partner: 

Wir machen Ferien, keinen Urlaub.  
Wir  mögen im Ausland keine anderen 
Schweizer treffen. Niemals sind  
wir zu spät, Drängeln ist uns fremd  
und selbstverständlich reservieren  
wir keine Liegestühle. Touristen sind  
immer nur die anderen.  
Text: Denise Rohner und Micha Eicher

Schweizer  
in den Ferien

Die erste Geduldsprobe 
erwartet uns spätestens beim Wasserflug-
zeugterminal: Während andere entspannt 
dasitzen und warten, bis sie für ihren Flug 
abgeholt werden, hüpfen die Schweizer spä-
testens zehn Minuten vor Abflug nervös von 
einem Bein aufs andere. Und während wir 
noch unsere Sitznummer auf dem Wasserflug-
zeugticket suchen, haben sich alle anderen 
bereits vorgedrängelt und die besten Fens-
terplätze geschnappt.

Einmal Sonnenuntergangsseite. 
Aber bitte ohne andere Schweizer in der 
Nachbarschaft. Denn Herdentierdenken ist 
uns fremd. Wir interessieren uns nicht für 
Landsleute, die zufällig am selben Ort 
Ferien machen. Lieber schweigen wir, als 
uns als Schweizer zu outen. Nur mit dem 
gemeinsamen Wunsch nach Sonnenuntergang 
sitzen wir dann halt doch alle nebeneinan-
der. Während die Gäste aller anderen Na tio-
nen bei einem Upgrade in eine Wasservilla 
Luftsprünge machen, beharrt der Schweizer 
auf seiner Beach-Villa-Buchung. Wir wollen 
Sandstrand, keine Wasservilla. Niemals re-
servieren wir Liegestühle. Das ist ja wohl 
sonnenklar. Aber drüber aufregen: ohja!
Ob beim Ausflug oder beim Inselapéro: Wir 
sind immer pünktlich, äh nein, fünf Minuten 
zu früh. Alle anderen Gäste kommen fünf 
Minuten zu spät. Und der einheimische  
Guide sitzt derweil noch beim Frühstück. 

Wir nehmen unseren Abfall wieder nach Hause. 
Da lassen wir uns auch nicht durch komische 
Blicke stören, wenn wir mit unseren rot-
weissen Müllsäcken durch den Flughafen zum 
Edelweiss-Schalter marschieren. Tja, wir 
sind eben keine normalen Touristen.

gesehen

Reethi Beach Resort
B A A  A T O L L   M A L D I V E S
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Das und Das ...

Ferien mit Feuerwerk
Für allo Pyrofans unter den Inselfreunden: Es brodelt und kocht auf  

La Réunion. Piton de la Fournaise – der aktive Inselvulkan –   
ist mal wieder  aus gebrochen. Nichts Wahnsinniges, nur ein paar rauchende  

Schlote mit 40 Meter hohen Lavafontänen und einige sich  
durch die Caldera  fressenden Lavaströme. Für alle, die beim 1.August 

Feuerwerk nur ein müdes Lächeln übrig haben.

1710
war Mauritius fünf Jahre lang 

eine Pirateninsel.

Ha
rd
ro
ck
 o
de
r 
Sc
hl
ag
er
? 
Fo
lk
 o
de
r 
Bl
ue
s?
 D
u
 

bi
st
, 
wa
s 
du
 h
ör
st
. 
Da
ru
m 
em
pf
ie
hl
t 
di
e 
Ai
r-

li
ne
 E
mi
ra
te
s 
nu
n 
Fe
ri
en
 g
an
z 
na
ch
 d
ei
ne
m
 

Mu
si
kg
es
ch
ma
ck
. 
Ei
nf
ac
h 
Li
eb
li
ng
ss
on
gs
 a
n-

kl
ic
ke
n 
od
er
 m
it
 d
ei
ne
r 
Sp
ot
if
y-
Li
st
e 
ve
r-

bi
nd
en
. 
Un
d 
sc
ho
n 
ve
rr
ät
 d
ie
 A
pp
 d
ei
ne
 i
de
al
e
 

Fe
ri
en
de
st
in
at
io
n.
 

 h
tt
ps
:/
/p
la
yl
is
ts
.e
mi
ra
te
s.
co
m/
de
-C
H
 

Warum die immer so wach und munter tönen bei Manta 
Reisen? Ganz alleine Jackys Schuld. Wenn die Ohren 
vom Telefonieren heiss werden, gibts fürs Verkaufsteam 
was auf die Muskeln. Es wird gedehnt und gestretcht, 
wer immer sich vom PC lösen kann. Hier müsste man 
arbeiten. Oder Ferien buchen.
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26 Grad
ist die durchschnittliche  
Wassertemperatur auf den  

Seychellen.

Ab aufs Velo
Wenig Schlaglöcher und kaum Verkehr: Auf den Seychellen kom
men Zweiradfahrer besonders gut weg. Besonders auf der 
Insel La Digue ist das Velofahren ein echtes Erlebnis. In zwei 
bis drei Stunden radelt man um die ganze Insel. Hügeli
rauf,  Hügelirunter. Steigungen bis zu 30 Prozent sind 
nicht selten und so geht das Ganze durchaus als 
sportliche Betätigung durch. «Umrunden» ist viel
leicht etwas viel versprochen, denn zwischen 
Anse Lazio und Anse Kerlan gibts gar keine 
Strasse. Dafür kann man die schönsten 
Strände der Welt direkt ansteuern, immer 
mit Blick auf die wunderschönen Bilder
buchbuchten. Statt Powerriegel gibts die 
Energie für zwischendurch an den herzigen 
Fruchtbars am Strassenrand.
 www.manta.ch/seychellen-highlights  «Die Kunst des  

Reisens ist nicht 
das Planen,  

sondern das Tun.» 
Martin Krengel

Weg mit  
Müdigkeit und Fettröllchen

Wie die Insel, so der Rum
Einheimischer Zuckerrohr, sorgfältiges Ausreifen im Eichenfass und ganz 
viel tropischer Inselspirit. Das macht ihn aus, den Rum aus Mauritius.  Penny 
Blue hat seinen eigenen Charakter: reich und fruchtig im Geschmack, ge
schmeidig im Gaumen und das Paradies im Abgang. Unbedingt probieren. 
Gibts auch als Feriensehnsuchtsgetränk für Zuhause. 
 www.charleshofer.ch  

Nichts für Neider
«Air Rage», so nennt sich der neueste 
Virus, den es nur im Flugzeug gibt. Grund 
dafür sind die verschiedenen Kabinenka-
tegorien. Gefährdet sind Ecofliegende, 
die ab und zu durch die Business Class 
oder First Class spazieren. Äussere Er-
kennungsmale sind angsteinflössende 
Bösblickwürfe, unkontrollierte Neid-
attacken oder Neigung zu Wutanfällen 
gegenüber Bequemfliegenden. Zu Risiken 
oder Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr 
Kabinenpersonal oder lösen Sie vorgängig 
einen Upgrade. 
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lesen und erzählen

Die Mitbesitzerin einer Paradies-
insel stellt man sich irgendwie 
anders vor. Nicht so umgänglich, 
nicht so aufm Boden geblieben, 
nicht so unkompliziert. Doch sie 
braucht kein Klimbim. Denn so na-
türlich wie Marianne Zihlmann Na-
zim (45) ist auch Reethi Beach: 
Sand auf allen Wegen, auf der Ve-
randa und in der Bar. «Wer will 
schon in den Ferien Schuhe tragen?» 
Marianne ist verantwortlich für 
den Verkauf und das Marketing von 
Reethi Beach. Sie verspricht das 
Blaue vom Himmel und das Türkis im 
Wasser. Und braucht dabei nicht mal 
zu übertreiben: «Es ist nicht all-
zu luxuriös und dennoch fehlts den 
Gästen an nichts.» Doch Reethi 
Beach hat seinen eigenen Groove. 

«Wir wollen das familiäre Flair 
leben und Einblick in die maledi-
vische Kultur geben.» Darum sollen 
sich Gäste und Angetellte begeg-
nen. Nicht wie auf anderen Resorts, 
wo die Mitarbeitenden nach Dienst-
schluss zu verschwinden haben. 
«Hier sollen sich alle wohlfüh-
len.» Darum spielen die  Mitarbei-
ter mit den Gästen Volleyball oder 
treffen sich auf einen Schwatz an 
der Bar. Zumindest jene mit Kunden-
kontakt. «Es gibt eine Beziehung 
untereinander», sagt Marianne. Das 
schätzen auch die vielen Gäste, die 
wiederkommen. «Sie sind unser 
Lohn. Dann machen wir was richtig.»
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Was wir  
tun können

Ausser Kokosnuss, Fisch, eine Handvoll 
Früchte und Gemüse wird auf den Malediven 
so ziemlich alles importiert. Nicht nur das 
Essen. Auch der Abfall, der daraus entsteht, 
bleibt im Land. Recycling gibt es so gut wie 
gar nicht und auf der einen Abfallinsel landet 
der gesamte Müll der über 300 bewohnten 
Inseln. Eine Million Gäste pro Jahr hinter-
lassen so einiges an Spuren. Mit wenig Auf-
wand können auch wir einen kleinen Beitrag 
leisten:
✔  Getränke in rezyklierbaren Glasfaschen 

bestellen, frisch gezapftes Bier statt in Fla-
schen oder Büchsen.

✔  PET- und andere nicht kompostierbaren 
Abfälle mit nach Hause nehmen. Wer mit 
Edelweiss fliegt, kriegt dafür sogar einen 
Abfallsack, abzugeben beim Rückflug am 
Check-in.

✔  Zigaretten nicht am Strand zurücklassen.
✔  Energie sparen: Klimaanlage nur laufen 

lassen, wenn du im Raum bist.
✔  Wasser nicht länger laufen lassen, als du 

es brauchst.
✔  Ökologisch abbaubare Produkte als Dusch- 

und Sonnencrème verwenden. 
✔  Leere Tuben mit nach Hause nehmen. «I
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 «Ich habe zwei Familien:i
 die auf Reethi Beachi

 und mein Zuhause auf deri
 Nachbarsinsel.»i

Nizam Ali vor dem Haus seiner Familie,   
Rezeptionist und DJ

Mehr über die Insel
 www.manta.ch/reethibeach 

Mehr Bilder und Portraits 
 blog.manta.ch 
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Der Fisch,  
 

und ich

  
der Tauch lehrer
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Hektisch?!

Du willst tauchen lernen? Eine Anfängerin 
erzählt über ihren ersten Kampf.  

Und warum der Fisch jetzt noch lacht. 
Text und Foto: Micha Eicher

Klar, sagen sie alle, wie schwerelos man 
sich fühlt. Natürlich schaut man den 
Fischen direkt in die Augen und süchtig 
wird man auch. Alles schon gehört. Mein 
Problem ist eher die Luft. Und die Platz-
angst. Und überhaupt. Weiss ich, ob ich 
das wirklich kann? Und will? Ich weiss 
nur, dass ich diese verdammte Maske un-
ter Wasser nicht ausziehn werde. Auf gar 
keinen Fall. 

So eine will tauchen lernen? Na dann, 
viel Spass. Du mein armer künftiger 
Tauchlehrer. 

Er heisst Patrick*. Und er ist der Arme. 
Beim ersten Ins-Wasser-steig-Atemtest-
Kürsli stell ich mich noch ganz ordent-
lich an. Das Atmen mit so einem Schlauch 
im Mund ist zwar etwas gewöhnungsbedürf-
tig. Geht aber. Auch unter Wasser. Gut, 

wenn ich mir das so überlege: Das ist ja 
total unlogisch: Atmen! Unter Wasser!! 
Augenaufreiss. Komischguck. Kopf hoch. 
Uff, ich lebe noch. Durchatmen. Pause. 
Logischdenken. Ein «Das-ist-ganz-nor-
mal-Beruhigungssatz» von Patrick. Dann 
langsam wieder Kopfrunter. Ganz ruhig. 
Beim zweiten Mal gehts schon besser. 
Ganz ok. Rumgucken. Schönfinden. Freude-
haben. Aha. Geht doch.

Ruhe ist beim Tauchen etwas vom 
Wichtigsten. Die kommt zusammen mit 
der Sicherheit, indem man übt und übt. 
Tauchen ist ein Extremsport. Darum ist 
eine gute Ausbildung elementar. 

Patrick kennt kein Pardon. Er lässt uns 
büffeln und stellt Fragen. Ich fange an, 
am Unterwasserleben Gefallen zu finden. 
Und gleich gehts wieder ins Wasser. 

Das Herrichten der Ausrüstung ist die 
Voraussetzung für sicheres Tauchen. 
Vor jedem Tauchgang prüfen die 
Taucher jedes einzelne Teil sorgfältig 
und helfen sich gegenseitig.

Patrick erklärt die Übungen: Atemregler 
wegnehmen und wieder rein, Maske fluten 
und ausblasen, Maske ausziehn und 
schwimmen. Kleines Detail: alles unter 
Wasser. Ich schlucke leer und behalte 
meine Ich-kann-das-nicht- und Ich-werde-
gleich-sterben-Qualen heldinnenhaft für 
mich. Und schon sind wir im Wasser. Nun 
kann ich eh nichts mehr sagen. Und dann 
der Gruppendruck: Läck, ist der fies. 
Mein Gspänli kanns natürlich voll easy. 
Während ich mir noch eine Ausrede über-
leg, wie ich mich drücken kann, bin ich 
schon an der Reihe. Ich weiss nicht, ob 
es an Patricks beruhigender Aura, am 
Gasgemisch in meinem Tank oder am offe-
nen Mund des vorbeischwimmenden Fischs 
lag – können Fische lachen? –, auf jeden 
Fall hab ich die Maske ausgezogen. Und 
weitergeatmet. Durch den Schlauch. Und 
es ging. Einfach so. Das Hirn hat auf 
Umsetzen geschaltet und voilà. Kein 
Tropfen Wasser kam zur Nase rein. Die 
Augen haben nicht gebrannt und mein Kopf 
hat keinen auf Panik gemacht. Das ist 
der Clou am Tauchen: Alles, was über 
Wasser unmöglich erscheint, ist plötz-
lich einfach und normal. Dann ist der 
interne Kopf-Bauch-Kampf vergessen. Und 
jetzt käme der Teil mit dem Nichtmehr-
aufhörenwollen. 

*  Es gibt ihn wirklich: In der Sea-Explorer-Tauch-
schule auf Reethi Beach. www.sea-explorer.net

unterwasser

Die goldene  

Taucherregel

Die Unterwasserwelt ist unser Gastland,  

wir sind die Gäste. Sie hat unsere Achtung 

und unseren Respekt verdient. Darum:

✘ Nichts anfassen

✘ Keinen Sand aufwirbeln

✘ Nichts mitnehmen, auch keine  

Muscheln, kein Sand

✘ Nicht auf Korallen stehen, nicht mit  

Flossen dagegenschlagen –  

sie brauchen ewig, um nachzuwachsen

✘ Herumschwimmenden Abfall wenn  

möglich mitnehmen

✘ Keine Souvenirs aus dem Meer kaufen

✔ «Augen auf» lesen: der praktische  

Ratgeber von Manta Reisen

Hallo. He! Nicht gleich zap-
peln, ihr Taucherfuzzis! Ich 
bins. Manfred. Hallo. Jaja, 
macht schön Glubschaugen. Ja, 
ich bin ein richtiger Ro- chen. Wahnsinn  
hä? Denk ich auch jeden Tag. Aber jetzt …  
Ah, ich sehe. Ihr seid Anfän- ger. In Dauerbewegung 
hä. Beim Einatmen einen Meter rauf, beim Aus- 
atmen wieder runter. Haha, das erzählt ihr zu Hause 
dann nicht, wie bescheuert ihr da … was? Ah ja, so- 
lange ihr grad noch Schnauf habt, hier kurz ein paar 
Wünsche meinerseits. 1. Bitte in Zukunft weniger  
wild mit diesem Plastikfächern an euren Füssen. Das 
macht die Korallen kaputt. Und die brauchen länger,  
um nachzuwachsen als eure Mutter fürs Abspecke … las-
sen wir das. Als Faustregel gilt: Doof aussehen ok, 
 hektisch sein nicht. 2. Wegen der Tarierung mit der 
Lunge … He! Warum sinken die drei jetzt ab? Was  
meinst du mit "Die können nicht schwimmen"? Die können 
nicht schwimmen? Ich mach mal Mittagspause.
Text: Manuel Gübeli
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sie ist manta

Es verbindet uns Appenzeller mit den 
Maledivern: das Barfusslaufen. Spätes-
tens im Wasserflugzeug ziehe ich die 
Schuhe aus. In meiner Kindheitserinne-
rung gabs einen Berg mit magischem Zei-
chen. Wenn der Schnee im Frühjahr so weit 
geschmolzen war, dass der übrig geblie-
bene Schnee aussah wie eine Ente, durf-
ten wir die Schuhe in den Schrank stel-
len. Dort blieben sie wenn möglich bis 
im Herbst. Noch heute liebe ich das 
Kofferpacken für die Malediven, wenn ich 
mir über Schuhe keine Gedanken machen 
muss. Freiheit pur!

Jeder Mensch hat seine Stärken zum Fördern. 
Ich versuche, ideale Bedingungen zu 
schaffen, damit meine drei Verkaufs teams 
ihren Job gut machen können. Sie sollen 
beraten und verkaufen und sich nicht mit 
unnötigen administrativen Aufgaben rum-
schlagen müssen. Ich sehe es als meine 
Aufgabe, auf ihre Wünsche und Ansprüche 
einzugehen. Im Gegenzug erwarte ich, 
dass wir im Team Abmachungen und Regeln 
einhalten und respektvoll miteinander 
umgehen. Mir ist das Individuelle sehr 
wichtig, denn jeder Mensch ist einzig-
artig und hat seine Stärken zum Fördern. 
Doch eins haben wir alle gemeinsam: die 
Leidenschaft fürs Reisen. Wir stillen 
sie mit Studienreisen oder in Form von 
vergünstigten Ferien. Als ich vor 
12 Jahren bei Manta Reisen angefangen 
habe, dachte ich: «Wow, was für Möglich-
keiten!» Wir können die Destinationen, 
die wir verkaufen, auch selbst besuchen. 
So wissen wir, wovon wir reden. Das ist 
längst nicht überall in der Reisebranche 
so. Ich teile gerne meine Insidertipps 
und schönen Plätze mit unseren Kundinnen 
und Kunden. Entspannen am Sandstrand auf 
den Malediven oder Eintauchen in Natur 
und Kultur auf den Seychellen: Wir wis-
sen, welche Location zu welchem Ferien-

Dahinter
Tauchen…

…ist Ruhe. Nicht reden und nicht 
zuhören müssen. Nur schauen.

Fehlt noch im Logbuch…
Nichts. Für die wenigen Tauch- 
gänge, die ich gemacht habe –  

zwischen 70 und 80 –,  
hab ich schon soo viel gesehen.

Schnee oder Wasser?
Beides.

Chefinsein …
…ist ein guter Mix zwischen dem  

Interessenvertreten der  
Mitarbeitenden und jenen des  

Unternehmens.

Massentourismus …
…ist das Gegenteil von dem,  

was ich suche.

typ passt. Dank unseren eigenen Reise-
erfahrungen können wir authentisch 
beraten und aus unseren Erlebnissen 
schöpfen. Gut für unsere Kunden und gut 
für uns.

Zeit und Liebe.
Das brauchts für eine gute Küche. So wahr 
ich Koch heisse und mein Freund Koch ist: 
Kochen ist mein Ding. Ich finde es wun-
derbar, gemeinsam am Markt leckere, re-
gionale Produkte zu entdecken und daraus 
köstliche Dinge zu zaubern. Wir experi-
mentieren gern mit bürgerlicher Kost. 
Haxen oder selbst gemachte Ochsen-
schwanzravioli find ich lässig. Aber 
länger je mehr entdecke ich auch die 
vegetarische Küche. Obwohl ich in der 
Grossstadt lebe, ziehts mich am Wochen-
ende meist raus. Eisige Bergseen haben 
für mich genauso ihren Reiz wie 30-Grad-
warme Lagunen. Hauptsache Wasser. Haupt-
sache unabhängig. Was für ein Gefühl, 
nach einer langen Wanderung mitten in 
der Natur in einer Berghütte zu über-
nachten. Diese Orte zu finden, erdet 
mich. Künstlicher Luxus ist mir fremd. 
Viel lieber stehe ich mit beiden Füssen 
auf dem Boden. Mit oder ohne Schuhe.

sie ist manta

«Barfusslaufen  
ist die totale Freiheit.»

Sie führt drei Verkaufsteams mit  
17 Mitarbei tenden. Olivia Koch über Luxus, 

Haxen und nackte Füsse.  
Oder wie die Köchin zum Koch kam. 

Text: Micha Eicher, Fotos: Helen Ree

Fein, hell oder dunkel: Olivia Koch liebt 
Sand in all seinen Facetten.
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Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Fotografie

Dokumentation über einen 
Kunstschmied im Zusammen-
hang mit dem Schweizer 
Handwerk
Erscheinung

2014

Geschichten



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Geschichten

Auftrag

Reportage über Generationen 
fürs Magazin «Zeitlupe» 
Erscheinung

2016



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Architekturaufnahmen 

Auftrag

Fotos für den Verkauf des Terrassenhauses
Kunde

Privatkunde im Aaretal und Immobilienfirma
Erscheinung

2016



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Architekturaufnahmen 

Auftrag

Fotos für den Verkauf des Terrassenhauses
Kunde

Privatkunde im Aaretal und Immobilienfirma
Erscheinung

2016



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Auftrag

Musterhaus von IQ Holzhaus für Web und Eigenwerbung 
 fotografisch dokumentieren
Kunde

IQ Holzhaus, Kirchleerau
Erscheinung

2015

Architekturaufnahmen 



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Auftrag

Neu eingerichtetes Haus als Referenzobjekt fotografieren
Kunde

Wohnzeit, Kirchleerau
Erscheinung

April 2018

Architekturaufnahmen 



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Auftrag

Fotografische Begleitung und Dokumentation des Baufortschritts 
der Energiezentrale Forsthaus
Kunde

Energie Wasser Bern
Erscheinung

2010–2013

Baustellenfotografie



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Auftrag

Fotografische Begleitung und Dokumentation des Baufortschritts 
der Energiezentrale Forsthaus
Kunde

Energie Wasser Bern
Erscheinung

2010–2013

Baustellenfotografie



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Kunde

ewb Energie Wasser Bern
Auftrag

Baustellen und Museumsfotografie in  
der Energiezentrale im Forsthaus. 
Erscheinung

2013

Fotografie



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Auftrag

neuen McDonalds vor der Eröffnung fotografieren
Kunde

McDonalds, Mall of Switzerland
Erscheinung

2017

Architekturaufnahmen 



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Auftrag

Refernzgebäude/-arbeiten von Fugen- und Bauabbdichtungen  
für die Website fotografieren
Kunde

Bauflex AG, Liebefeld
Erscheinung

2017

Architekturaufnahmen 



Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Gestaltung & Fotografie
brimadesign

Fotografie

Reportage für das Kunden-
mgazin «strom» der elektra, 
Jegenstorf
Erscheinung

2016

Geschichten


