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Puis ce fut le tour des danses sur la place de sport du Grand Hôtel.
Quel gracieux spectacle que ces rondes anciennes exécutées par seize couples.
La polka à quatre pas, la feulaire, la matelote et la clievillière (danse du ruban)
furent très goûtées, et le public ne ménagea pas ses applaudissements.

A la cantine champérolaise furent servis d'excellents vius valaisans.
Cette cantine, à vrai dire, constitue pour un jour seulement, un petit musée.

Construite dans le style rustique, elle héberge différents objets d'un âge fort
respectable. Ainsi 011 nous montre un magnifique bahut sculpté, portant la
date de 1656, un coffret offert à la mariée le jour de la noce, datant de 1820

et contenant la couronne de la mariée ainsi que les bijoux. Des rouets, un
vieux berceau, des cbannes et gobelets de formes anciennes, bref, de quoi faire
une étude des plus intéressantes. Les Champérolais seraient très heureusement

inspirés en créant un musée, accessible à tout visiteur et surtout aux nombreux

étrangers venant à Champéry. Il constituerait un attrait de plus de cette
charmante localité.

Notons, pour terminer, que la musique de bal n'est pas écrite, mais

jouée par cœur par les musiciens qui l'étudieut pour la circonstance. Quelques
mélodies sont certes connues; mais il se présente, selon le lieu de l'exécution,
des variantes qu'il vaudrait la peine de retenir.

Cette journée fut un succès pour les organisateurs de la fôte, et nous
les en félicitons sincèrement. E. Helfeb.

®aô Q3ouern6auô in ôer edjineta.
âliit hilfe bon Sluttb unb Sfuntoncn tourbe bic Slbteilung ,,h«u?forfcf)ung"

bet ©cljtoeigerifrfjcn ©cfctlfcljaft für SMfêtunbe in bie Sage berfept, toaïjrenb
ber Qeit grilfjter fdjtocigerifcficr 2lrbeit?Iofigfeit, Strctjiteïten unb ïccfjntfer ba»

burdj gu befdjäftigen, baft fie burclj mehrere fantouale Ortsgruppen ißlänc
alter 33auern£)äufer aufnehmen lieg. ®icfe ÜJtotftanbSaftion ift ttutt guttt toeit*

au? größten ®cil abgefdjtoffeu ititb beren erfreuliches ©rgebtti? !ann Skifürben
unb ffntereffenten borgeiegt toerben.

®ic ®ircltion be? Snnem be? Sîaitton? 33ern, in Ijerborrngenbem SJtape

an biefer §i(f3aftioit Beteiligt, Ijat ftcfi mit einer Slngaljl intereffierter Siereine

unb ©efcllfdjaftcit Skttt? itt Skrbittbung gefept unb §errn Dr. §an3 ©djtoab,
Slrdfitelt in S3afet, gebeten, beren Slttgefjörigcn einen Siurtrag über „®a?
Stauern!) au? in ber 6 elf toc ig" gu galten unb ba? gefprodjette Söort mit
Sid^tbilbern gu illuftrieren.

®icfer Siortrag fanb lepten @am?tag (24. Januar 1925) im ®ruftrat3faal, in
Stern, ftattunb tourbe bitrcp eilt feinfinnige? Stcgrüjtuug§iüort boit 9tcgicrung?rat
Dr. ®fcf)umi eingeleitet: ®er tieffte Sltert alle? guten, fo führte er unter nttberm

ailé, toirb un? erft bann rcrljt flar, toeitit loir bic ©cfalfr alpteti, e? berlieren

gu tnüffen. ©0 getjt c? uns, toettn ber ®ob an ein liebe? jfamilieitglieb Ifer»

autritt ober toenn toir felbft ba? ©nbe naljcn füllen. Stidjt umfonft flogt
einer unferer größten ®icpter, fy. 18. SBtbmamt, in feinem „®er heilige unb
bic ®iere ^ loejg mar mein Scbett leicht?

@3 toar am ©nbe bofl Stefdjtoer?
3ept aber, ba e? mir cuttocicljt,
©tröntt boiler ©tang au? iljnt mir Ijer.

Um fein härlein nttber? ergeljt e? tut? mit beut Stauernljau?. ©ine

jjeitlaitg ging eine ©trömuttg burrlj ba? Sanb, bie alle? ttiebergurei^cn broute

l'uis ce fut le tour (tes àaases sur lu place àe sport àu (lrami Hôtel,
l^usl gracieux speetaele guv ces rouàes anciennes exêeutses pur ssie:e couples,
lba polba à guatre pas, lu keulairs, lu matelote et lu ebevillière (àanse àu ruban)
furent très goûtées, et Is publie us inenagea pus ses applaudissements.

L. lu cantine cbampêrolaise furent servis à'exeellents vivs valsisaus.
(lette eairtine, à vrai àire, constitue pour un four seulement, un petit muses,
(loustruite àans le st^le rustigue, elle bôberge àifkêrents obsets à'un âge tort
respectable. ^Vinsi ou nous montre u» magniligne iaàint sculpte, portant lu
àate às 1656, un oolkret olkert à lu mariée le four àe la noce, àatant às 1826

et contenant la couronne àe la maries ainsi gue les bijoux. Des rouets, un
vieux berceau, àes cbannss et gobelets àe formes anciennes, brek, às hum taire
une êtuàe àes plus intéressantes. 1ms (lbampêrolais seraient très beureusement

inspires en crvant un musée, accessible à tout visiteur et surtout aux nombreux

étrangers venant à (lbainpcrv. Il constituerait un attrait àe plus àe cette
cbarmante localité.

lestons, pour terminer, gue la musigue às bal n'est pas êcrlte, mais

jouée par eceur par los musiciens gui l'êtuàieut pour la circonstance. Huelgues
mvloàies sont certes connues; mais il se présente, selon le lieu àe l'exêeutlon,
àes variantes hu'il vauàrait la peine às retenir.

(lette journée fut un succès pour les organisateurs àe la fâte, et nous
les en félicitons sincèrement. bl. Ilri.rriî.

Das BauernhauS in der Schweiz.
Mit Hilse bon Bund und Kantonen wurde die Abteilung „Hausforschung"

der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde in die Lage versetzt, während
der Zeit größter schweizerischer Arbeitslosigkeit, Architekten und Techniker
dadurch zu beschäftigen, daß sie durch mehrere kantonale Ortsgruppen Pläne
alter Baucrnhäuser aufnehmen ließ. Diese Nvtstandsaktion ist nun zum weitaus

größten Teil abgeschlossen und deren erfreuliches Ergebnis kann Behörden
und Interessenten vorgelegt werden.

Die Direktion des Innern des Kantons Bern, in hervorragendem Maße
an dieser Hilfsaktion beteiligt, hat sich mit einer Anzahl interessierter Vereine
und Gesellschaften Berns in Verbindung gesetzt und Herrn I>r. Hans Schwab,
Architekt in Basel, gebeten, deren Angehörigen einen Vvrtrag über „Das
Bauernhaus in der Schweiz" zu halten und das gesprochene Wort mit
Lichtbildern zu illustrieren.

Dieser Vortrug fand letzten Samstag M.Januar 1925) im Grvßratssaal, in
Bern, statt und wurde durch ein feinsinniges Bcgrüßnngswort von Regierungsrat
Dr. Tschumi eingeleitet: Der tiefste Wert alles guten, so führte er unter ander»?

ans, wird uns erst dann recht klar, wenn wir die Gefahr ahnen, es verlieren

zu müssen. So geht es uns, wenn der Tod an ein liebes Familienglied
herantritt oder wenn wir selbst das Ende nahen sühlen. Nicht umsonst klagt
einer unserer größten Dichter, I. V. Widmann, in seinem „Der Heilige und
die Tiere ^ nicht, war mein Leben leicht?

Es war am Ende voll Beschwer?
Jetzt aber, da es mir entweicht,
Strömt voller Glanz ans ihm mir her.

llin kein Härlcin anders ergeht es uns mit dein Banernhans. Eine

Zeitlang ging eine Ströinnng durch das Land, die alles niederzureißen drohte
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uitb üci'toc£|te, mag irgettbmic mit unferen Slltborbern jufammen^titg.
Sag fprechenbfte SBetipicI bofür liefern bie Slufienquartierc ber ©täbtc. 3Ba§

für falte, lieblofe uttb äu&erlich ^ä&Iict)c §äufer mürben nidjt in ben bergan«

genen arfjtgigcr nnb nennjiger gaffren bort Ijingcftellt, n>o einft bie fdjlichten,
aber ber Sanbfdjaft angepaßten nnb mit ber ©cffotie bcrmachfencit §ntten
ftanben! Unb nun, ba mir fie nicht mehr haben, ftrömt all ifjr ^eimtic£)cr

$auber mic eine ©dfar râclfcnber unb flagenbcr ©elfter auf un§ ein. SBcnn nuit
auch manche?, beg h<er Ifeutc Slbenb gezeigten mit ber ffeit berfchminbcn mirb,
fo bleibt eg un§ jcjjt bDrfi mcuigftcng im Silbe erhalten, bainit mir unfern
3iacl)fahren §eigen föunen, mic bie Sllten bauten. ©choit allein boit biefem

@eficf)tgminfel au§ betrachtet, ift bie Stftion jit berbanfen.
SJtit pracljtbollen Siclitbilbera ttjpifd^er Sorfmittfel nnb ©iebeleien fcbjüner

Saucrnhäufer au§ faft allen ©egenben beg ©chmefjerlanbeg, fomie auffcfjlufî»
reichen fonftruftiongriffen nnterftrich ^teraitf Dr. §an§ ©ch m ab beit eigent»

liehen Sortrag unb fagte unter aitberem: ßmeifeKoS ift bag alte Saucrnljaug
ein michtiger 3ct0c unferer fultur. 60 zahlreich feine berfchiebcneit gönnen
int Sanbe herum aujutreffen fittb, fo berfchiebenartig ift eben auch fcfjmeijcri»
fdfeg Siefen. SGSie fchmeigerifc^e Dlaffcneigcnart burch Stffimilation frember
©tementc 31t bcrflachen broht, fo muff auch &aä ttjpifc^e Sauernl)aug ber

Schablone mcichen. ©in eigentlicher fchmeyerifcher ©til lann ftc£) mcber mehr
erhalten, noch ïann er gefdEfaffert toerben. ®ie Qeit ift eine unerbittliche gor»
bcrcritt unb berlangt 2(npaffung an bie burch Die gortfdfritte bon Sennit unb

^nbuftrie gefchaffenen Oerältberten Serljältmffe.
®a§ Itrljaug, bie urfprünglidfe mcnfcfilicÇe ©iebctuugSform, tritt neben«

einanber auf alg SSattb* unb ai? ®adE)^ütte. ®a§ fjattg ber Sllpengegcnbett
mieberutn ift artberg a(g bag beg glachtanbeg. Sinei) begf)alb ift bie ©cfjmefj
für bie .fjaugforfcljititg ein banfbareg ©ebiet, meil rontanifchc unb gertnanifclje
21rt fiel) ï)tcr treffen unb in einjelneu abgefchloffenen ®alcrn ttrfprütiglichc
gönnen fich erhatten f»a&cn. ©g finben fieb) 4tt ber ©cf)mei5 noch gan3 printi»
tibc gönnen mic bie 9taucl)häufer, bie in beit Slachbarlänbern bcrfchmunben
fittb. SKübrenb in ©ebirgggegenbcit mehr §ättfer in îubifcher gönn 3U finben
finb, djarafterifieren getuallige ®achtnafjen bag ffaug beg gladjlanbcg. 21nbanb

treffticljer Sicf)tbitbcr geigte ber Sortrageitbe bag SBallifer .fjattg als tl)pifdt)c§

©ebirggljaug. Slug ber lubifchett gortn beg ©abeng entmictelte fich nach unb
nach bie ©ennhütte unb bie äftaienfäßhüttc. ©in anbereg Scifpiel eineg ®e»

birggbaufeg ift bag Serner Obcrlänbcr §aug, bag bei aller Süahntng feineg

urfprünglichen ©runbriffeg einen prächtigen Slitgbau ber @ingell;eiten erhielt
unb burch fc'nc Çoljbearbeitung gerabesu flaffifdj mirlt. Sfod) heute finbet
fich im Dbcrlänber §attg, im Sura, im Slaabtlaitb, im grciburgifchen bie alte
tRaudjfüähc, bei ber bie Sidjtjufuhr burch ben .f amin geflieht — eine uralte
Sauform. ®er ipol3bau beg Sllpettljaufeg ift eine ©tammegeigentümlichteit;
itu allgemeinen hotten hauptsächlich bie germauifdfen Sülfer Sorliebe für bag

§0(3, toährcnb bie 9iotuatten ben ©teinbau bebor3iigteu. ©0 ^crrfcht benu
auch itt ber roittanifchen ©chmeij ber ©teinbau bor. gn ©raubnnbeu finbet
fich eilte fombinatioit boit gcrmanifcher unb romanifcljer Sauart, inbeut bie

feuergefährlichen Seile beg Saitertthaitfeg ang (Stein, bie attbern aug §0(3 er»

ftctlt mürben. ®ag juraffifchc ober feltoromaitifdfe Sauertthaug micberuut ift
roittanifchen ©ebränchett cutfprecheitb augfchließliclj ©teinbau. ®ag breite Säger
feineg ©attelbachcg mirb bitrd) Säulenreihen getragen. Sluch h'er finbet fich
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und herzlos verlachte, was irgendwie mit unseren Altvordern zusammenhing.
Das sprechendste Beispiel dafür liefern die Außenquartiere der Städte. Was

für kalte, lieblose und äußerlich häßliche Häuser wurden nicht in den vergangenen

achtziger nnd neunziger Jahren dort hingestellt, wo einst die schlichten,
aber der Landschaft angepaßten und mit der Scholle verwachsenen Hütten
standen! Und nun, da wir sie nicht mehr haben, strömt all ihr heimlicher
Zauber wie eine Schar rächender und klagender Geister aus uns ein. Wenn nun
auch manches, des hier heute Abend gezeigten mit der Zeit verschwinden wird,
so bleibt es uns jetzt doch wenigstens im Bilde erhalten, damit wir unsern

Nachfahren zeigen können, wie die Alten bauten. Schon allein von diesem

Gesichtswinkel aus betrachtet, ist die Aktion zu verdanken.

Mit prachtvollen Lichtbildern typischer Dorfwinkel und Giebeleieu schöner

Baucrnhäuser aus fast allen Gegenden des Schweizerlandes, sowie ausschlußreichen

Konstruktionsrisscn unterstrich hierauf Dr. Hans Schwab den eigentlichen

Vortrag und sagte unter anderein: Zweifellos ist das alte Baucrnhaus
ein wichtiger Zeuge unserer Kultur. So zahlreich seine verschiedenen Formen
im Lande herum anzutreffen sind, so verschiedenartig ist eben auch schweizerisches

Wesen. Wie schweizerische Raffeneigcnnrt durch Assimilation fremder
Elemente zu verflachen droht, so muß auch das typische Bauernhaus der

Schablone weichen. Ein eigentlicher schweizerischer Stil kaun sich weder mehr
erhalten, noch kann er geschaffen werden. Die Zeit ist eine unerbittliche
Förderern? und verlangt Anpassung an die durch die Fortschritte von Technik und

Industrie geschaffenen veränderten Verhältnisse.
Das UrHaus, die ursprüngliche menschliche Siedclungsform, tritt neben-

einander auf als Wand- und als Dachhütte. Das Haus der Alpengegcnden
wiederum ist anders als das des Flachlandes. Auch deshalb ist die Schweiz
für die Hausforschung ein dankbares Gebiet, weil romanische nnd germanische

Art sich hier treffen und in einzelneu abgeschlossenen Tälern ursprüngliche
Formen sich erhalten haben. Es finden sich à der Schweiz noch ganz primitive

Formen wie die Ranchhüuser, die in den Nachbarländern verschwunden
sind. Während in Gebirgsgegenden mehr Hänser in kubischer Form zu finden
sind, charakterisieren gewaltige Dachmassen das Haus des Flachlandes. Anband
trefflicher Lichtbilder zeigte der Vortragende das Walliser Haus als typisches

Gebirgshaus. Aus der kubischen Form des Gadcus entwickelte sich nach und
nach die Sennhütte und die Maiensäßhüttc. Ein anderes Beispiel eines Ge-

birgshauses ist das Berner Oberländer Haus, das bei aller Wahrung seines

ursprünglichen Grundrisses einen prächtigen Ausbau der Einzelheiten erhielt
und durch seine Holzbearbeitung geradezu klassisch wirkt. Noch heute findet
sich im Oberländer Hans, im Jura, im Waadtland, im Freiburgischen die alte
Rauchküche, bei der die Lichtzufuhr durch den Kamin geschieht — eine uralte
Bauform. Der Holzbau des Alpeuhauses ist eine Stammeseigentümlichkeit;
im allgemeinen hatten hauptsächlich die germanischen Volker Vorliebe für das

Holz, während die Romanen den Steinbau bevorzugten. So herrscht denn
auch in der romanischen Schweiz der Steinbau vor. In Graubünden findet
sich eine Kombination von germanischer und romanischer Bauart, indem die

feuergefährlichen Teile des Baucrnhauses aus Stein, die andern aus Holz
erstellt wurden. Das jurassische oder keltvrvmanischc Baueruhaus wiederum ist

romanischen Gebräuchen entsprechend ausschließlich Steinbau. Das breite Lager
seines Satteldaches wird durch Säulenreihen getragen. Auch hier findet sich
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ber ®arbfamiu ats £idjtqueïïc, beut bon mannen fforfcf)cm burgunbifd)er tir»
fprung gegeben tuirb, ber aber toic bereits ermähnt, cine Urform ift. SSegcicE)-

nenb für baS iuraffifct)e )paug ift bie Bereinigung ber Bchaufung für SOÎenfdE)

unb Biet) unter einem ®act). 3n ©rauBünben, int ©ngabitt, finbet ficï) bicfeS

®inheit§hau§ at§ BtpenhauS. ©^arattcriftifcîi ift Çicr ber ©utter, ein ©ang,
ber burd) brt§ ganze §au§ gct)t. ®ic§ §au3, bei beut fiel) übcrbieS ber

©ittflufi ber oberbagrift^en itttb tiroler ipäufcr jeigt, crtebte cine prächtige
BuSgeftattung buret) ©graffitontalereicn, ©rfcr ufm.

®a§ buret) feitte getoaltigcn ®acl)maffen ctjaraftcrifiertc JpauS ber ©bene
oeranfe^autiept bcut(ict) bie ©utmiettuug be§ BaucrtthaitfeS aus ber ®act)huttcf
einer Urform, bie tjcute noel) auf ltiebcrfäcEjfifrtjem ©ebiete, in ber Storbfee»

gegenb, anzutreffen ift. ©tn attfeitig aBgcmalnttcS, ftcitcS ®act) ift über einer
©rttbe errichtet, bie itjrerfeitS buret) einen fog. „Boct" abgefteift ift. Bach unb
nach fyèbt fie!) ber Boct aus ber ©rbc unb fütjrt ju îmuSmânbcn. Btit ber

3cit ergeben fiep .'gäufer ooti ganz toloffaten ®imcnfionen, bie aber ftetë
ïlicnfct) ttttb Biet) unter einem ®act) Beherbergen. Bon ber Borbfee big an
bie Btpen gie^t fich ein ganzer ©ürtet folct)cr ®achhäufer. Bei ber (üblicheren,
aient aititifchcn ©rttppe, bie fief) über ben ©chwarzmatb unb buret) itnferc
Stantonc Bargau, ©otothurn unb Berit erftreeft, ift baS ®achhau§ fä)on in
frütjefter $cit unabhängig bott ber ©rube gebaut toorben. ©S loeift, int ©egen»

fajt zur nörblid)ett, nieberfäehfifrf)eii ©rttppe ein neues StonftruttionSgtieb auf,
bie girftpfette, bie burd) eine 3icit)c bon ©ättlett getragen tuirb, bie i^rerfeits
buret) Bntcrbatten mit ben äöättbcit berbunbett fittb. @3 ergab fiel) barait§
ber „tiegenbc ®ac()ftuht", beut ba§ ftatttiebje ®miuentatcr».SgauS feine Bu§utnf)e
berbnnft. $m Bernbiet getaugte ba§ a(cmannifct)e igauS zu hbehfter ©ntfattuug.
3nt ®achraum tourbett BSohngcmächcr gefetjaffen, baê gcfcfjtoffene SBof)nbact)

niufjtc buref)brochcn tuerben; an ben SpauSfronteit crftanbeit bie uns fo mot)t
betannten ftatttietjen ButtbBogem unb ©iebetauSbautcu.

®iefe @icbelt)äufcr, bie im ©töetti ttttb in ben beut Bauernhof ange«
gtieberten Käufern ihren BSiberflaug finbett, fittb auet) noch tnt Stanton SBaabt

als ©rinnerung an bie bernifct)e ipcrrfrljaft zu finben, ebenfo im greiburgifdjen,
loeit über bie Sprachgrenze hinaus.

®urd) bie SBaffcrftrafje beS BtjeineS ift ein weiterer ®t)puë itt bie

Schweiz getaugt, ber fräntifche §otzfachmerï6au. @r finbet fict) bcfonberS in
ben Staittoncn ©chafftjaufen, Bürict), ®hurgau ufto., loo er jebod) lofateS ©epräge
erhielt. ®iefcr Bau mürbe citt Übergang zum ©tciitbau, ber bie bottt ipolzbau
überlieferten Vortuen, bie fteiten ®ärt)cr uttb itorl) berfctjiebencS anbere beibehielt.

®cr Bortragenbe battftc ben berfehiebenen ffnftanzeit, bie bei ber £auS»

forfetjung tätig Waren, ben Herren ©abriet bout ®ed)tti£um Burgborf unb

©taatSarchibar Sturz, bie fiel) um bie ®urehführuttg auf bernifchetu Boben ber»

bient gemacht.

3ttt Bnfcfjtufj an biefen Bortrag würbe ©ainShtg unb ©oitittag eine

BuSfteltung bon fjcichnungett bcrnifeher Batterithäufer gezeigt, bie auS ber

Brbeit ber IpauSforfchung ftammen. ®ic DBcrlänbcr Ipättfer, baS ©mmentatcr
SpauS, bie fpäufer alle, bie ben ©totz unfereS üattbcS au3ittacl)cn, fittb in Stuf»

nahmen bargeftettt, bie auch bie ©inzelheiteit in ihrer £üuft(crifct)ctt SluSfütjrung
bcranfchautichen. ®ic BuSftettung fotuie ber Bortrag fattben grofjeS Qntercffc.

BuS: ®er Buttb.
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der Dachkamin als Lichtquelle, dein von manchen Forschern burgnndischer
Ursprung gegeben wird, der aber wie bereits erwähnt, eine Urform ist. Bezeichnend

fur das jurassische Haus ist die Bereinigung der Behausung für Mensch
und Vieh unter einem Dach. In Graubünden, im Engadin, findet sich dieses

Einheitshaus als Alpenhaus. Charakteristisch ist hier der Suller, ein Gang,
der durch das ganze Haus geht. Dies Haus, bei dem sich überdies der

Einfluß der oberbayrischen und tiroler Häuser zeigt, erlebte eine prächtige
Ausgestaltung durch Sgraffitoiualereicn, Erker usw.

Das durch seine gewaltigen Dachmassen charakterisierte Haus der Ebene
veranschaulicht deutlich die Entwicklung des Baucrnhauses aus der Dachhüttc,
einer Urform, die heute noch auf uiedcrsächsischein Gebiete, in der Nordsec-
gegcnd, anzutreffen ist. Ein allseitig abgewalmtes, steiles Dach ist über einer
Grube errichtet, die ihrerseits durch einen sog. „Bock" abgesteift ist. Nach und
nach hebt sich der Bock aus der Erde und führt zu Hnuswändcn. Mit der

Zeit ergeben sich Häuser von ganz kolossalen Dimensionen, die aber stets

Mensch und Vieh unter einem Dach beherbergen. Von der Nordsee bis an
die Alpen zieht sich ein ganzer Gürtel solcher Dachhänser. Bei der südlicheren,

alemannischen Gruppe, die sich über den Schwarzwald und durch unsere
Kantone Aargau, Solothurn und Bern erstreckt, ist das Dachhans schon in
frühester Zeit unabhängig von der Grube gebaut worden. Es weist, im Gegensatz

zur nördlichen, niedersächsischen Gruppe ein neues Kvnstrnktionsglied auf,
die Firstpfctte, die durch eine Reihe von Säulen getragen wird, die ihrerseits
durch Ankerbalken mit den Wänden verbunden sind. Es ergab sich daraus
der „liegende Dachstuhl", dem das stattliche Emmentaler-Haus seine Ausmaße
verdankt. Im Bcrnbict gelangte das alemannische Hans zu höchster Entfaltung.
Im Dachranm wurden Wohngeinücher geschaffen, das geschlossene Wohndach
mußte durchbrochen werden; an den Hausfronten erstanden die uns so wohl
bekannten stattlichen Rundbogen- und Giebelausbauten.

Diese Giebelhäuser, die im Stöckli und in den dem Bauernhof
angegliederten Häusern ihren Widerklang finden, sind auch noch im Kanton Waadt
als Erinnerung an die bernische Herrschaft zu finden, ebenso im Freiburgischen,
weit über die Sprachgrenze hinaus.

Durch die Wasserstraße des Rheines ist ein weiterer Typus in die

Schweiz gelangt, der fränkische Hvlzfachwerkban. Er findet sich besonders in
den Kantonen Schaffhausen, Zürich, Thnrgau usw., too er jedoch lokales Gepräge
erhielt. Dieser Bau wurde ein Übergang zum Steinban, der die vom Holzban
überlieferten Formen, die steilen Dächer und noch verschiedenes andere beibehielt.

Der Vortragende dankte den verschiedenen Instanzen, die bei der
Hausforschung tätig waren, den Herren Gabriel vom Technikum Burgdorf und

Staatsarchivar Kurz, die sich um die Durchführung auf bernischem Boden
verdient gemacht.

Im Anschluß an diesen Bortrag wurde Samstag und Sonntag eine

Ausstellung von Zeichnungen bcrnischcr Baucrnhäuser gezeigt, die aus der

Arbeit der Hausforschung stammen. Die Oberländer Hänser, das Emmentaler
Haus, die Häuser alle, die den Stolz unseres Landes ausmachen, sind in
Aufnahmen dargestellt, die auch die Einzelheiten in ihrer künstlerischen Ausführung
veranschaulichen. Die Ausstellung sowie der Vortrag fanden großes Interesse.

Aus: Der Bund.
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