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52 SBiîIIE. fd^asetj. Raubte, Sätest® („STieifterblatt") Sir. ô

fe|ung ^abe, bafj nicfjt Schweiger wegen StrbeitSraangel
entlaffen werben. ®em entfpridbt ber weitere ©runb»
fa|, bafj auSlänbifäjen ©aifonarbeitern nur in fot^er
3af)l bie ©inreife bewilligt werben barf, bafj baburh
nid^t bie StrbeitSgelegenbeit ünb SSerbienftmöglid^feit für
bte etnt)etmif(^en StrbeiiSfräfte gefücgt unb erfhwert
wirb. ®ie Jabt ©inreife« unb StufentbattSbemilli»
gungen mufj fid) baber in gewiffen ©djranfen galten.
ÜMgetnein wieê ba§ lebte Jahr einen aufjerorbentlicb
günftigen Sefd)äftigung8grab ouf, ber nadb beut Urteil
mafjgebenber gadt)leute im (aufenben Jahr nicht mehr
erreicht werben bütfte. SBentt bie ßatjl ber Seroiüigun»
gen für ©inreife unb Slufenttjalt an ©aifonarb'eiter
ba£)er ben ©tanb bon 1924 erreichen ober über«
fdjreiten würbe, wären für bie ein^etmtft^en 3lrbeh8>

fräfte Ungufömmlichfeiien gu befürchten. Jremberipoli«
gei unb SlrbeiiSamt finb angemiefen, biefem ©atfiber«
halt ^Rechnung git tragen. ®amit ergibt fid) bie 3îot=
roenbigfeit, bie Slrbeit nad) äRöglichfeit auf bie gange
©aifon gu berteilen, ©ine Slbfürgung ber ©aifon öurd)
^ufammenbrängen ber Stufträge wütbe bermetirten
Jugug auSlänbifhet ©aifonarbeiter bebingen. ®aöon
ift abgufeljen, weil auf biefe SBeife bie SlrbeitSgcIegen»
betten für bie einbeimifdje Sebölferung nachteilig ge=

fcbmälert würben. SBir rieten baljec an bie Slibeit«
gebet unb iïjce SerufSberbänbe, fowie an bie Sluftrag«
gebet im gangen ßantonSgebiet bie ©inlabuug, auf
biefe ©tunbfä|e gum ©d^u|e bet ein^eimifd^en SlrbeilS«

traft iRüdfid)t gu nehmen.

Hie i*tm>abiier-Baiigeito$stit$<baft Bases
im 5alre 1924.

(Storrefponbenj.)

9Bte roch an oielen anbern SerfebrSgentren, Ijat fid)
aud) in Safel f. 3t. eine @ifenbabner»Saugenoffenfcbaft
fonftituicrt. ©ie gäblt beute 258 SJlitg,lieber, bie gufam«

men für gr 228,000 Sinteilfdjeine gegekfwet unb bieroon
runb Jr. 183,000 einbegoblt baben. ®ie ©enoffenfcbaft
bot an oerfdjiebenen ©trafen SafelS 39 3Jleï)rfamilieït=
bäufer mit 124 SBobnungen gebaut, bie fämtlicbe an
©enoffenfhafter oermietet finb ®aS IRedwungSergebniS
biefer ©enofjenfdjaft pro 1924 ift ein gang erfreuliches.
Sei gr. 149,618.41 ©innabmen unb gr. 147,928.36
Ausgaben ift ein Überfdjufj oon gr. 1690.05 ergtelt
roorben, ber auf neue Rechnung oorgetragen worben ift.

ben 2(u§gaben ift bie Serginfung beS einbegablten
3lnteilfapilalS mit 4% unb bte ©nifhäbigung an bie

©enoffenfcbaftSieitung mit gr. 1200 bereite eingeregnet,
gür ben Unterhalt ber £>oc|bauten finb gr. 4391.25
ausgegeben worben, wogu gr. 1602 40 ber Reparatur«
referoe entnommen worben finb. ®ie @ebäulic|feiten
finb mit gr. 2,099,470:95 bbP<ü§efatifcb belaftct unb
fielen mit gr. 2,384,344.80 gu Sudf). ®ie luSgaben
für ^Reparaturen mit Vb % bürfen als befdjeiben ange»
feben werben unb flehten bie ÏÏRieter gu ibren 9öob«

nungen ©orge gu tragen, waS natürlich im eigenen Jtt»
tereffe liegt.

®er Jahresbericht beS ©enoffenfdjaftSprafibenten pro
1924 betont bie immer noch oorbanbene SSÖobnungSnot

auf bem jßlat)e Safel. SlnfangS 1924 habe bie 94eu«

probuïtion oon SBobnungen auf breiter SafiS etngefebb
fie fei aber wieber etwas gum ©tiüftanb gefommen.
®er Staat werbe gegwungen, für îinberrei^e gamtlien
SBobnuugen gu erfüllen. Jm Jôljre 1925 fönne eine

lebhafte Sauiätigfeit in unb um Safel erwartet werben.
®ie ©enoffenfdjaft felbft miß ftdj an ber SBobnungS»
probuïtion oorläufig nicht mehr beteiligen.

Unftreitig erfüllen bie Saugenoffenfetjaften ibren JwedE,
ohne bie prioate Sautätigfeit wirb bem SBobnungSmangel

aber nicht abgeholfen. Sie ©enoffenfdjäften bleiben an
einem befiimmten fünfte fielen. ©iner ©enoffenfdjaft
beigutreten ift aber nicht jebermannS ©adje, weshalb ber
•Hebung unb Unterftübung ber prioaten Sautätigleit oon
©eite ber Sebörben immer wieber baS SBort gerebet
werben muft.

Sit Mmftltti k» HiHidin Banfes.
(Slorrefpottbeng.)

über tiefen ©egenftanb, foweit er baS SBobnbauS
beS einfachen englifeben SürgerS, IrbeiterS ufw. betrifft,
unb welcher bisher in ber englifäjen Saufaebüteratur
febr fiiefmütterlicb bebanbelt worben war, fpradb lürg«
iih in ber Sonboner Irbeiteroereinigung 3Rr. £>. ©orling,
wobei er beiläufig folgenbeS ausführte.

Siele oon ben alten unb unauffälligen ©ebäuben,
bie gegenwärtig als ober Stebbürben benübt
werben, waren früher einmal 2Bobnt)äufer. ©in tnter»
effanteS Seifpiel für tiefen älteften SGBöbnbautpp "bietet
beute nodj Sictoria ©aoe in Settle. Stuf tiefen folgten
bann bie ©rbwobnungen, beftebenb aus ©rbgruben, bie.
mit gledjtroerï überberft würben, ©päter ging man oon
biefer 2lrt natürlicher Sebaufung ab unb baute im
Sienenforbftiel, alfo roirflidie f>ütten, wie man fie im
©eengebiet oon ©läftonburg entbedt bat. Soldfe SBobn«
bauten würben no^ oon ben fpolglobienbrennem im
berühmten ©pping gorft benübt. ®ann ïamen bie Sau«
werfe aus gebogenem .giolg, oon benen ftcf) einige Strien
gu ©ilSben, fparacrtl), Sarben unb 28gcoller fauben.
®iefe Srummbölger auS robbebauenen Saumftätnmen
bitbeten golbif^e Sogen unb ben fmuptteit beS Sau»
gerippeS. ®ie ®ac|er waren mit ^olgfcbinbeln gebeeft,
als guPoben biente bie blo^e ©rbe. ®amalS erforberte
ber §auSbau gang bebeutenbe SRengen oon §olg. Jn«
folgebeffen trat fc|on wie au§ einer überfiel beS Sorb
of the SRanor in ©teeton auS bem 16. Jabrbunbert
beroorgebt, balb fiolgmangel ein. ©S war gu jener Qeit,
bafj man Pfahlbauten aufgufübren begann, unb gwar in
regelredbtem fsolgoerbanb. Stuf einem bölgernen ßauptbau
ruhte baS ®a^, wobei man jebüä) bie SBänbe oerfd^ieben
ober entfernen fonnte, ohne letzteres gu änbern ober gu
befdbäbtgen. ©orling gab einige intereffante ®aten auS
einem Sfopffieueroetgeic|tti$ oom Jahre 1379 binficbtlicb
jener Spegialarbeiter, bie fieb in Saugefc|äfte betätigten,
©o gab eS g. S. in SlppletreewM einen Jimmermann,
tn Slixton einen ©cbinbelergeuger, in ©mbfag gwei Limmer»
leute, einen 9J!aurer unb einen ©c|inbelmat|e'c, Ih

gallon ©aft gwei ©ägef^neiber, bie man „fagber" nannte
ufw. greilidj barf man nicht glauben, bafj biefe „ißro«
feffsoniften" ihre gange Jeit für ^ausbauten oerwenbeten,
fonbern fie waten etgentli^ „©aifonarbeiter", bie nah
Seenbigung eines SaueS wteber auf ihren Sauernbof
gurüclfebrten. SiS gut elifabetinifhen Qeit finbet ficb
feine ©rwäbnung oon Sifdjlern, ®c|reinem, auh gab
e§ bis babin wenig Seule, bie ficb mit feinerer Jolg»
arbeit befhäfligten. ^erftellung einer Äifte g. S.
nahm man einfach entfpredjenbeS ©tücf ©tammbolg
unb brannte ober ftangte eS innen aus.

Son ben im SRittelalter oerwenbeten SB er Igeug en
für ^ausbauten finb gu nennen: Igt, ©age, |jobel,
Jammer, Sobrer, Stotel. 3immermannSfhnur, ©enfel
unb äöi'fifelmafj. SBenn ein §auS gu bauen war, fo
pflegte man bte Salfen rasb fonftigen ÄonftwftionS»
böiger, fo auc| bie Sogenfiücfe fhon am Drte ber .£jolg=
fäüung gu behauen unb gugurid)ten.

hierauf würben fie ebenbort abgebunben unb gum
Sauplal^ gebraut, wo ber |janfewet'fer ober Jiuimer»
mann mit feinen ©ebilfen an bie ©rrihtung bei Sau»

I gerippeS ging unb ber „IrcpÄ" fob ami an ben

ZMstr. schweiz. Hsudw. -Zeiwug („Meisterblatt") M. à

setzung habe, daß nicht Schweizer wegen Arbeitsmangel
entlassen werden. Dem entspricht der weitere Grund-
satz, daß ausländischen Saisonarbeitern nur in solcher

Zahl die Einreise bewilligt werden darf, daß dadurch
nicht die Arbeitsgelegenheit Und Verdienstmöglichkeit für
die einheimischen Arbeitskräfte gekürzt und erschwert
wird. Die Zahl der Einreise- und Ausenthaltsbswilli-
gungen muß sich daher in gewissen Schranken halten.
Allgemein wies das letzte Jahr einen außerordentlich
günstigen Beschäftigungsgrad auf, der nach dem Urteil
maßgebender Fachleute im laufenden Jahr nicht mehr
erreicht werden dürfte. Wenn die Zahl der Bewilligun-
gen für Einreise und Aufenthalt an Saisonarbeiter
daher den Stand von 1924 erreichen oder über-
schreiten würde, wären für die einheimischen Arbeits-
kräfie Unzukömmlichkeiten zu befürchten. Fremdenpoli-
zei und Arbeitsamt sind angewiesen, diesem Sachver-
halt Rechnung zu tragen. Damit ergibt sich die Not-
wendigkeit, die Arbeit nach Möglichkeit auf die ganze
Saison zu verteilen. Eins Abkürzung der Saison durch
Zusammendrängen der Aufträge würde vermehrten
Zuzug ausländischer Saisonarbeiter bedingen. Davon
ist abzusehen, weil auf diese Weise die Arbeitsgelegen-
heiten für die einheimische Bevölkerung nachteilig ge-
schmälert würden. Wir richten daher an die Arbeit-
geber und ihre Berufsverbände, sowie an die Auftrag-
geber im ganzen Kantonsgebiet die Einladung, auf
diese Grundsätze zum Schutze der einheimischen Arbeits-
kraft Rücksicht zu nehmen.

M MWhONr-LWgeWS§t«GM Sssei
M M?e Mg.

(Korrespondenz.)

Wie noch an vielen andern Verkehrszentren, hat sich

auch in Basel s. Zt. eine Eisenbahner-Baugenossenschaft
konstituiert. Sie zählt heute 258 Mitglieder, die zusam-
men für Fr. 228,990 Anteilscheine gezeichnet und hiervon
rund Fr. 183,900 einbezvhlt haben. Die Genossenschaft
hat an verschiedenen Straßen Basels 39 Mehrsamilien-
Häuser mit 124 Wohnungen gebaut, die sämtliche an
Genossenschafter vermietet sind Das Rechnungsergebnis
dieser Genossenschaft pro 1924 ist ein ganz erfreuliches.
Bei Fr. 149,618.41 Einnahmen und Fr. 147,928.36
Ausgaben ist ein Überschuß von Fr. 1699 05 erzielt
worden, der auf neue Rechnung vorgetragen worden ist.

In den Ausgaben ist die Verzinsung des einbezahlten
Anteilkapitals mit 4"/« und die Entschädigung an die

Genossenschaftsleitung mit Fr. 1290 bereits eingerechnet.

Für den Unterhalt der Hochbauten sind Fr. 4391.25
ausgegeben worden, wozu Fr. 1602 40 der Reparatur-
reserve entnommen worden sind. Die Gebäulichkeiten
sind mit Fr. 2,099,47(495 hypothekarisch belastet und
stehen mit Fr. 2,384,344.80 zu Buch. Die Ausgaben
für Reparaturen mit V-> °/v dürfen als bescheiden ange-
sehen werden und scheinen die Mieter zu ihren Woh-
nungen Sorge zu tragen, was natürlich im eigenen In-
teresse liegt.

Der Jahresbericht des Genossenschaftspräsidenten pro
1924 betont die immer noch vorhandene Wohnungsnot
auf dem Platze Basel. Anfangs 1924 Habs die Neu-
Produktion von Wohnungen auf breiter Basis eingesetzt,

sie sei aber wieder etwas zum Stillstand gekommen.
Der Staat werde gezwungen, für kinderreiche Familien
Wohnungen zu erstellen. Im Jahre 1925 könne eins

lebhafte Bautätigkeit in und um Basel erwartet werden.
Die Genossenschaft selbst will sich an der Wohnungs-
Produktion vorläufig nicht mehr beteiligen.

Unstreitig erfüllen die Baugenossenschaften ihren Zweck,
ohne die private Bautätigkeit wird dem Wohnungsmangel

aber nicht abgeholfen. Die Genossenschaften bleiben an
einem bestimmten Punkte stehen. Einer Genossenschaft
beizutreten ist aber nicht jedermanns Sache, weshalb der
Hebung und Unterstützung der privaten Bautätigkeit von
Seite der Behörden immer wieder das Wort geredet
werden muß.

Nie E«Ml«ß dê§ kultische» Hauses.
(Korrespondenz.)

über diesen Gegenstand, soweit er das Wohnhaus
des einfachen englischen Bürgers, Arbeiters usw. betrifft,
und welcher bisher in der englischen Baufachliteratur
sehr stiefmütterlich behandelt worden war, sprach kürz-
lich in der Londoner Arbeitervereimgung Mr. H. Corling,
wobei er beiläufig folgendes ausführte.

Viele von den alten und unauffälligen Gebäuden,
die gegenwärtig als Scheunen oder Viehhürden benützt
werden, waren früher einmal Wohnhäuser. Ein inter-
essantes Beispiel für diesen ältesten Wohnbautyp 'bietet
heute noch Victoria Cave in Settle. Auf diesen folgten
dann die Erdwohnungen, bestehend aus Erdgruben, die.
mit Flechtwerk überdeckt wurden. Später ging man von
dieser Art natürlicher Behausung ab und baute im
Bienenkorb stiel, also wirkliche Hütten, wie man sie im
Seengebiet von Glästonburg entdeckt hat. Solche Wohn-
bauten wurden noch von den Holzkohlenbrennern im
berühmten Epping Forst benützt. Dann kamen die Bau-
werke aus gebogenem Holz, von denen sich einige Arten
zu Silsden, Haworth, Barden und Wycoller fanden.
Diese Krummhölzer aus rohbehauenen Baumstämmen
bildeten gothische Bogen und den Hauptteil des Bau-
gerippes. Die Dächer waren mit Holzschindeln gedeckt,
als Fußboden diente die bloße Erde. Damals erforderte
der Hausbau ganz bedeutende Mengen von Holz. In-
folgedessen trat schon wie aus einer Übersicht des Lord
os the Manor in Steeton aus dem 16. Jahrhundert
hervorgeht, bald Holzmangel ein. Es war zu jener Zeit,
daß man Pfahlbauten auszuführen begann, und zwar in
regelrechtem Holzverband. Aus einem hölzernen Hauptbau
ruhte das Dach, wobei man jedoch die Wände verschieben
oder entfernen konnte, ohne letzteres zu ändern oder zu
beschädigen. Corling gab einige interessante Daten aus
einem Kopfsteuerverzeichnis vom Jahre 1379 hinsichtlich
jener Spezialarbàr, die sich in Baugeschäste betätigten.
So gab es z. B. in Appletreewick einen Zimmermann,
in Airton einen Schindelerzeuger, in Embsay zwei Zimmer-
leute, àm Maurer und einen Schindelmacher, in
Halton East zwei Sägeschneider, die man „sagher" nannte
usw. Freilich darf man nicht glauben, daß diese „Pro-
fessioniften" ihre ganze Zeit für Hausbauten verwendeten,
sondern sie waren eigentlich „Saisonarbeiter", die nach
Beendigung eines Baues wieder aus ihren Bauernhof
zurückkehrten. Bis zur elisabetinischen Zeit findet sich
keine Erwähnung von Tischlern, Schreinern, auch gab
es bis dahin wenig Leute, die sich mit feinerer Holz-
arbeit beschäftigten. Zur Herstellung einer Kiste z. B.
nahm man einfach à entsprechendes Stück Stammholz
und brannte oder stanzte es innen aus.

Bon den im Mittelalter verwendeten Werkzeugen
für Hausbauten sind zu nennen: Axt, Säge, Hobel,
Hammer, Dvhrer, Rötel, Zimmermannsschnur, Senkel
und Winkelmaß. Wenn ein Haus zu bauen war, so
pflegte man die Balken und sonstigen Konstruktions-
Hölzer, so auch die Bogenstücke schon am Orte der Holz-
sällung zu behauKN und zuzurichten.

Hierauf wurden sie ebendort abgebunden und zum
Bauplatz gebracht, wo der Handwerker oder Zimmer-
mann mit seinen Gehilfen sn die Errichtung des Bau-

> gerippss ging und der „Architekt" sodann sich an den
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©etailaugbau machte unb bersfelben beenbete. SBenn
bag Saugerippe fertig ftanb, menu alfo ber Sau fop»
fageti biê pr ©adjgleidje gebieten tear, gaß ber Sau»
jjerr ein „©ffen"; biefer .geiipnnft entfpridjt ungefähr
jenem, ba bei un§ ber „gitfibaum" (ein mit farbigen
Sänbern unb glitter gefdjmüdteg gidjtenbäutndjen) auf
bag fobbed) „gepffanjt" toirb.

©ine befonbere ©igeniümtidjfeit niante fidj p geiten
£>elnric§g VII geltenb: ©s ber gufjboben unbebeeft
blieb, alfo au§ blojjer ©rbe. beftanb, a&forbierte er fiief--
ftoffbaltige ©ubftanpn unb erzeugte fo eine Irt „©tief»
ftoffgeift", ber bann oon ptumgebenben „Seamien"
buret) Slufgraben beg Sobeng gefammelt unb tjernadj
pr ©rjeugung oon ©d)te§puloer oermenbet mürbe. ©iefe
föniglic§en Kommiffionäre fjiefjen bie „©alpeterleute" unb
fpielten big in bie ber Königin SInna feine geringe
Stoße.

Slug bent ^fafßbcmten» unb £>oI$fad)roetf'®t)pug eut»
midelte fid) bag § û l b t; o 151) a a g. ®ag ©adi mürbe
nod) ootpggmeife mit §oIjf(|inbeIn gebecît, mäßrenb
giegel erft in neuerer $eit oerroenbet mürben. gär
Kirdjen, |)errenïjâufer unb @c|lopauten benutze man
einfjeimifdjen, grauen Schiefer in Sutten. ®le Kirdje
oon Kilbmief erfuhr fogar, mte jtdj aug einer alten
gaftura ergibt, eine fünftliep ©adjetnbeefung mit Sütoog,
roelc§eg pufcSjen bie einzelnen @cX)ieferplatten geftopft
tourbe, um bag ©inbtlngen oon ©c|nee unter bag dadj
p oert)inbern. ©oldje gäfle famen übrigeng im 17. unb
18. $a|rtpnbert roieberpli oor. Ing. P-y.

Uerbafldnmt».
©eXegiertenoerfaminlung öe§ ©djmeipr. IRaler»

unb ©ipfermeifter » äktfiottbeg In ©t. ©aßen. die
$auptoerfammlnng im fpotel „-fpedjt", mel<|e oon $itfa
50 delegierten aug aßen ©eilen ber beutfcfien ©cljroeis
befugt mar, erlebigte unter bem Sorftt} oon ißrüfibent
©ruft ©cfyneiber, Sern, bie üblidjen 3aljreggefc$äfte
unb nafjm einen einläfjlicljen Sériât über bie Setbanbg»
tätigfeit im abgelaufenen Sereingjabr, erftattet oon Ser=
banbgfefretür ®r. 01 e r in gär id), entgegen. ®ag
gnfrafttreten ber neuen Statuten brachte eine Steide
mefentlic§er Snberungen in ber Drganifation. In mef
tern lufgaben, bie an ben Serbanb |erantraten, er»

roäljnen mir bie Siquibation ber Irbeitglofen»
fürforge, bie SIeiroei|frage, über meldje mit bem
internationalen Slrbeitgamte Unterf>anblungen gepflogen

mürben, bie gollerljöljungett für S ein ö l unb bie

©infußrbef djrünfungen für ißinfel. ©ingefyenbe
Sefprec§ung fanb eine neue fdjmeijerifdje ©ubmif»
fiongorbnung mit ber etbgenöffifdjen Saubireftion
unb ben ©djroeijetifdjen Sunbeébaljnen. gür bie Un»
îoftenberedjnung finb neue gormulare auggearbeitet
morbeu. ®er Sorftanb leitete audj Ser|anblungen ein
mit bem @d)metprifd)en Irdpteftenoerein jroeds Steoifton
ber gegenmartigen Stormalien. ©ebüpenbe lufmetF
famfeit fdjenfte man bem Seljrlinggmefen unb ben

Irbeiter» unb ßoßnberoegungen auf ben $lät)en
SXrofa, larau unb gürict).

InfePefsenb an ben ^apegberi^t erfolgte bie Se^

ridßerftattung butd) bie ©eftionen : lug biefer entnehmen
mir, bafj gegenmärtig Sobnbercegungen im ©ange
finb in Safel, @^aff|aufen unb ©t. ©allen,
die SRetfterfdjaft ift bereit, ben roirtfcfjaftlid)en Ser&ält»
niffen ber irbeiter Stectjnung p tragen, foroeit eg an»

gefidßg ber Saufrife unb ber langanbauernben ©epref>
fton möglid^ ift, bagegen mirb fie gegen gemiffe fommu»
niftifd^e Umtriebe gefr|îoffen ©teßung nehmen.

(„@t. ©aßer ©agbl.")

Uer$cbiedeie$.
f ©^loffertneifter 3Jlat|jia8 SSb'geli »Smc ifcl in

ßinttjat (©larug) ftarb am 23. Slpril im Sitter oon
76 fahren.

f ©^reinermeifter ©pmaê gigi in |»o§ïen (©larug)
ftarb am 20. Ipril im liter pon 80 Qapen.

Ueber bie ©uBuentionierung beg SSo|nunggbane§
tm Stanton Sörid) referierte an ber ©eneraloerfamm»
lung ber Saugenoffenf^aft Sreneliggärtli In
3üricl) ®r. ©pfin, ©efretär ber fantonalen Saubireftion:

©er SBolpimglmarft rourbe bur^ ben Krieg ftarf
in SRitleibenPaft gepgen unb nadj Krieggfd§lu| fpi^te
ftdj bie Sage fo p, ba§ bie Seßörben einpgreifen ge»

nötigt roaren. ^n ber Ib^ilfe erblictien fie In ber görbe»
rung beg genoffenfd&aftti^en unb lommunalen 2Bob»
nunggbaueg bag roirffamfte SUiittel. Sunb, Kanton unb
©emeinben pben benn aud) in ben 1919 big
1924 grojje finanjieße Dpfer gebraut, ©ie liefen eg

ftdj angelegen fein, bie ©uboentionen nad) Steel)t unb
Sißigfeit p oerteilen unb fie fteßten bie ©runbfätje auf,
bamit bie Sauten ben äft^etifc^en unb tjpgtenifd^en 2ln=

forberungen ooflauf genügten. Qfm genannten ßeitraum
mürben im Äanton güric| inggefamt 1530 Käufer mit
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Detailausbau machte und denselben beendete. Wenn
das Baugerippe fertig stand, wenn also der Bau sozu-
sagen bis zur Dachgleiche gediehen war, gab der Bau-
Herr ein „Essen"; dieser Zeitpunkt entspricht ungefähr
jenem, da bei uns der „Firstbaum" (ein mit farbigen
Bändern und Flitter geschmücktes Fichtenbäumchen) auf
das Rohdach „gepflanzt" wird.

Eine besondere Eigentümlichkeit machte sich zu Zeiten
Heinrichs VII geltend: Da der Fußboden unbedeckt
blieb, also aus bloßer Erde bestand, absorbierte er stick-

stofshaltige Substanzen und erzeugte so eine Art „Stick-
stoffgeist", der dann von herumgehenden „Beamten"
durch Ausgraben des Bodens gesammelt und hernach
zur Erzeugung von Schießpulver verwendet wurde. Diese
königlichen Kommissionäre hießen die „Salpeterleute" und
spielten bis in die Zeit der Königin Anna keine geringe
Rolle.

Aus dem Pfahlbauten- und Holzfachwerk Typus ent-
wickelte sich das Halb Holzhaus. Das Dach wurde
noch vorzugsweise mit Holzschindeln gedeckt, während
Ziegel erst in neuerer Zeit verwendet wurden. Für
Kirchen, Herrenhäuser und Schloßbauten benutzte man
einheimischen, grauen Schiefer in Platten. Die Kirche
von Kildwick erfuhr sogar, wie sich aus einer alten
Faktura ergibt, eine künstliche Dacheindeckung mit Moos,
welches zwischen die einzelnen Schreferplatten gestopft
wurde, um das Eindringen von Schnee unter das Dach
zu verhindern. Solche Fälle kamen übrigens im 17. und
18. Jahrhundert wiederholt vor. lag,.

g»b«A«»ê».
Delegiertenversammlung des Schweizer. Maler-

und Gipsermeister-Verbandes in St. Gallen. Die
Hauptversammlung im Hotel „Hecht", welche von zirka
50 Delegierten aus allen Teilen der deutschen Schweiz
besucht war, erledigte unter dem Vorsitz von Präsident
Ernst Schneider, Bern, die üblichen Jahrssgeschäste
und nahm einen einläßlichen Bericht über die Verbands-
tätigkeit im abgelaufenen Vereinsjahr, erstattet von Ver-
bandssekretär Dr. Holer in Zürich, entgegen. Das
Inkrafttreten der neuen Statuten brachte eine Reihe
wesentlicher Änderungen in der Organisation. An wei-
tern Ausgaben, die an den Verband herantraten, er-
wähnen wir die Liquidation der Arbeitslosen-
fürsorge, die Bleiweißfrage, über welche mit dem
internationalen Arbeitsamte Unterhandlungen gepflogen

wurden, die Zollerhöhungen für Leinöl und die

Einsuhrbeschränkungen für Pinsel. Eingehende
Besprechung fand eine neue schweizerische Submis-
sionsordnung mit der eidgenössischen Baudirektion
und den Schweizerischen Bundesbahnen. Für die Un-
kostenberechnung sind neue Formulare ausgearbeitet
worden. Der Vorstand leitete auch Verhandlungen ein
mit dem Schweizerischen Architektenverein zwecks Revision
der gegenwärtigen Normalien. Gebührende Aufmerk
samkeit schenkte man dem Lehrlingswesen und den
Arbeiter- und Lohnbewegungen auf den Plätzen
Arosa, Aarau und Zürich.

Anschließend an den Jahresbericht erfolgte die Be-
richterstattung durch die Sektionen: Aus dieser entnehmen
wir, daß gegenwärtig Lohnbewegungen im Gange
sind in Basel, Schaffhausen und St. Gallen.
Die Meisterschaft ist bereit, den wirtschaftlichen Verhält-
nissen der Arbeiter Rechnung zu tragen, soweit es an-
gesichts der Baukrise und der langandauernden Depres-
sion möglich ist. dagegen wird sie gegen gewisse kommu-
nistische Umtriebe geschlossen Stellung nehmen.

(„St. Galler Tagbl.")

vencdltàt.
î Schlossermeister Mathias Vögelt-Zweifel in

Linihal (Glarus) starb am 23. April im Alter von
76 Jahren.

f Schreinermeister Thomas Figi in Haslen (Glarus)
starb am 20. April im Alter von 80 Jahren.

Ueber die Subventionierung des Wohnungsbaues
im Kanton Zürich referierte an der Generalversamm-
lung der Baugenossenschaft Vrenelisgärtli in
Zürich Dr. Gysin, Sekretär der kantonalen Baudirektion:

Der Wohnungsmarkt wurde durch den Krieg stark
in Mitleidenschaft gezogen und nach Kriegsschluß spitzte
sich die Lage so zu, daß die Behörden einzugreifen ge-
nötigt waren. In der Abhilfe erblickten sie in der Förde-
rung des genossenschaftlichen und kommunalen Woh-
nungsbaues das wirksamste Mittel. Bund, Kanton und
Gemeinden haben denn auch in den Jahren 1919 bis
1924 große finanzielle Opfer gebracht. Sie ließen es

sich angelegen sein, die Subventionen nach Recht und
Billigkeit zu verteilen und sie stellten die Grundsätze auf,
damit die Bauten den ästhetischen und hygienischen An-
forderungen vollauf genügten. Im genannten Zeitraum
wurden im Kanton Zürich insgesamt 1530 Häuser mit
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