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a dit fort justement M, Emile Doumergue, «c'est d'avoir réussi mieux que personne,
par une œuvre qui n'était ni prêcheuse, ni austère, qui ne respirait que grâce
enjouée, fantaisie légère et discrète émotion, à fortifier en cette Genève que menace
le flot cosmopolite, le sentiment national et les vertus traditionnelles ...» C'est
donc dans son œuvre, et dans celle de Gaspard Vallette, son inséparable ami, si
différent de lui et qui cependant le complétait si bien, qu'il faut aller chercher
l'image fidèle de la Genève du siècle dernier, de cette «république d'abeilles» à

laquelle ses nouvelles destinées ont fait perdre beaucoup, hélas de sa paisible
physionomie d'antan.

De toutes les fontaines que nous a léguées le XIXe siècle et l'aube du XXe,
celle de la promenade de Saint-Antoine est la seule, à Genève, qui ait du caractère.
Le grand Pradier, rappelons-le, en avait offert une autre à sa ville natale, mais ce
fut en vain : le côté utilitaire, joint à un souci déplacé d'économie, l'emporta, et
c'est ainsi qu'au milieu du marché aux fleurs de la place du Molard trône aujourd'hui

un affreux kiosque métallique au lieu de la fontaine monumentale qui eût
été là si bien dans son cadre. Mais ne nous attardons pas en de stériles regrets

** *
L'impression d'ensemble qui se dégage de la lecture de Oenève, siège de la

Société des Nations, c'est qu'un tel ouvrage, indépendamment de son haut intérêt,
constitue une action utile, puisque, par lui, Genève sera mieux connue et aimée
dans notre pays, à l'étranger et à Genève même. Nous connaissons maint
Genevois, en effet, à qui ce livre ouvrira les yeux sur la beauté de sa cité natale, tant
il est vrai, comme l'a dit Gaspard Vallette, «qu'il n'est pas de ville que l'on connaisse
si peu, que l'on voie si peu, que celle où l'on a toujours vécu». Marcel Travey.

ZUM WIEDERAUFBAU
DES ABGEBRANNTEN DORFTEILES IN SENT.

Das bedeutendste und schönste Dorf des Unterengadins ist im Juni durch eine
Brandkatastrophe heimgesucht worden, der nicht weniger als 45 Häuser zum Opfer
fielen. Der hügelig ansteigende Dorfteil „Motta" ist ein Trümmerfeld; zumeist
wurden kleinere Bauernhäuser eingeäschert, daneben aber auch stattlichere Bauten
von typischem Engadiner Gepräge. Unsere Bilder zeigen grössere und kleinere
Heimwesen, die heute vernichtet sind und zudem natürlich gewachsene Strassen-
bilder mit einem Vorspringen oder Zurückweichen der einzelnen Häuser, wie es

sich aus der Notwendigkeit der Zufahrten zu den Scheunen ergab. Die
gedrängte Bauweise, ausgiebige Verwendung von Holz, besonders bei den Scheunen,
boten dem Brand leider reichliche Gelegenheit zur Ausbreitung. Für den Wiederaufbau

nach ähnlichen Katastrophen waren solche Erfahrungen meist in so hohem
Masse ausschlaggebend, dass jede Rücksicht auf schönes, dem Ortsbild angemessenes
Bauen vernachlässigt wurde. Man denke an Zernez mit seinen durch breite Abstände
nunmehr isolierten, flachdächigen Häusern ¦— für Feuersicherheit mag dort jetzt
gesorgt sein, aber stark auf Kosten des baulichen Charakters und heimatlichen
Wertes des Dorfbildes. Für den Wiederaufbau der „Motta" in Sent sind erfreulich
rasch und energisch Anregungen und Vorschläge gemacht worden, die ein
unüberlegtes, lediglich auf Feuersicherheit hin orientiertes Drauflosbauen verwarfen —
die ein liebevolles Erfassen und harmonisch einheitliches Verwirklichen der ganzen,
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a äit tort justement ivi, pmiie Ooumergue, «c'est cl'avoir reussi mieux que persvnne,
par une ceuvre qui n'etait ni preckeuse, ni austere, qui ne respirait que gräce en-
jouee, tantaisie legere et cüscrete emotion, a tortikier en cette (Zeneve que menace
Ie tlot cosmopolite, Ie sentiment national et Ie» vertus traciitionnelles ...» O'est
cionc clans son ceuvre, et clans celle cie Oasparci Vallette, son inseparabie ami, si
clikkerent cie lui et qui cepenciant ie completsit si bien, qu'ii taut aller cbercber
l'image kiclele cie Ia Oeneve ctu siecle ciernier, cie cette «repubiique cl'abeilies» ä

Iaqueiie ses nouveiies ctestinees ont tait percire beaucoup, Keias! cle sa paisibie
pbvsionomie cl'sntan.

l)e toutes Ies tontsines que nous a ieguees Ie XIX« siecle et I'aube ciu XX«,
ceiie cie Ia promenacie cie Laint ^ntoine est Ia seuie, ä Oeneve, qui ait c/« c7amc/e^k?.

I_e granci praciier, rappeions Ie, en avait otkert une autre ä sa viiie natsle, msis ce
tut en vsin: Ie cote utiiitaire, joint ä un souci ciepiace ci'economie, I'emporta, et
c'est ainsi qu'su milieu clu marcne aux kieurs cle Ia place clu ivioiarcl tröne aujour-
ä'Kui un akkreux Kiusque metsilique au lieu cie Ia kontsine monumentale qui eüt
ete lä si bien cians son cacire. ivlais ne nous attarctons pas en cie steriles regrets

I^'impression ci'ensemble qui se ciegsge cie la lecture cle Ot?«e^e, s/e^e «le /a
cks //atto«s^ c'est qu'un tei ouvrage, inclepenclamment cie son Kaut interet,

constitue une action utile, puisque, par lui, Oeneve sera mieux connue et aimee
clans notre pavs, ä I'etrsnger et ä Oeneve meme. iVous connaissons maint
Oenevois, en ekket, ä qui ce livre ollv«>a /es^llic sur Ia beaute cie sa cite natale, tant
il est vrai, comme i'a clit Oasparci Vallette, «qu'ii n'est pas cle viiie que I'on connaisse
si peu, que I'on voie si peu, que ceiie oü I'on a toujours vecu». ^/a/re/

?l^lVi V^lliO^^Uffö^U
rXI5Q!iö^^I>s^I!2l>i l)0^5Ii^II_!i8 M 8rIl>II.

Das becleutenclste uncl scbönste Oork cies vnterengaclins ist im ^uni 6urcK eine
LranclKatastropKe Keimgesucbt worcien, cier nicbt weniger als 45 Däuser ?um Opker
kielen. Oer Kugelig ansteigencle Oorkteil „ivlotta" ist ein l'rümmerkelcl i Zumeist
wnrclen Kleinere LauernKäuser eingeäsckert, cisneben aber auck stattiickere Lauten
von tvpisckem pnAaciiner Oepräge. Unsere Liicier Zeigen grössere unci Kleinere
pleimwesen, ciie Keute vernicktet sinci unci Zuciem nstürlicK gewscksene Strassen-
bilcier mit einem Vorspringen ocler ^urückweicken cler einzelnen piäuser, wie es
sicK aus cier I^otwencligKeit cier ?ukskrten ?u cien LcKeunen ergab. Oie ge-
cirängte Lauweise, ausgiebige Verwenciung von ttol?, besonciers bei cien ScKeunen,
boten ciem Lranci Ieicier reickiicke OeiegenKeit ?ur Ausbreitung, pür cien Vc/iecier-
aukbau nsck äbniicken KatastropKen wsren soicke rlrkabrungen meist in so Kobem
ivlasse ausscKIaggebencZ, clsss jecle tiücksickt suk sckönes, clem Ortsbilci angemessenes
Lauen vernacKIässigt wurcie. ivlan clenke an Kerrie? mit seinen ciurck breite ^bstäncie
nunmebr isolierten, kiackclackigen rläusern — kür peuersickerkeit mag ciort jet?t
gesorgt sein, aber stark auk Kosten cies baulicben OKaraKters unci KeimatlicKen
Vt/ertes cles Oorkbiicles. pür cien Vi7iecleraukbau cler „Ivlotta" in 8ent sinci erkreuiick
rascb unci energiscb Anregungen unci VorscKIäge gemackt worcien, ciie ein un-
überlegtes, lecligiick auk peuersickerkeit Kin orientiertes Oraukiosbauen verwarten —
clie ein liebevolles rlrkassen unci KarmoniscK einkeitlickes VerwirKIicben cier ganzen,
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neuen Bauaufgabe verlangten.
Verdiente Kenner der Engadiner
Bauweise und Kultur — Nikolaus
Hartmann, Peider Lansel, Pfarrer
Sonderegger — sind noch im Juni an
Behörden, Vereine und an die
weitere Öffentlichkeit gelangt, um
einem zielbewussten Vorgehen beim
Wiederaufbau das Wort zu reden.
Der Gedanke eines Wettbewerbes
für den generellen Bebauungsplan
fasste bald Wurzeln, auch der
Heimatschutz konnte, durch einen
Geldbeitrag aus der Mitte -der
Jahresversammlung, zur Verwirklichung

der Idee das Seine
beitragen. Architekt N. Hartmann
gelangte als Initiant an den Bündner
Ingenieur- und Architektenverein,
der mit tatkräftiger Unterstützung
der Regierung und der Gemeinde
Sent ein Programm zum
Ideenwettbewerb für die Neuüberbauung
des abgebrannten Dorfteiles von
Sent aufstellte. Gleichzeitig hatte
die Gemeinde Sent eine
Baukommission eingesetzt, der die
Herren Pfarrer Grand, Nationalrat
Vonmoos und Architekt Hartmann
angehören. Eine vorbereitende
Arbeit der Kommission war die
Ausarbeitung eines Baureglementes,
das die praktische und ästhetische
Verwirklichung gesunder Bauideen ermöglicht und das nicht nur für den
volkswirtschaftlich und ästhetisch einwandfreien Wiederaufbau der Brandstelle gültig sein
soll, sondern auch im Interesse des Verkehrs, der Feuer- und Gesundheitspolizei für
das ganze Weichbild des Ortes. Das Unglück des Brandes hat in diesem Regulativ,
das von der Senter Gemeindeversammlung mit 90 gegen 1 Stimme angenommen
wurde, etwas Glückliches gezeitigt; diese BauordnungweissGebundenheitund Freiheit
in seltener Weise zu einen; durch Vereinfachung des Instanzenganges schafft sie einer
wirklich kompetenten Behörde (eben der Baukommission) die Möglichkeit des An-
regens, Leitens, Modifizierens fast bis in die letzte Entwicklung des Bauens. Das
Regulativ scheint uns von vorbildlicher Klarheit und in manchen Teilen von so
allgemeiner Gültigkeit, dass für Gemeindebaugesetze, Siedelungsreglemente usw.
fruchtbare Anregungen daraus gehoit werden können. Nur einige Sätze seien

hier, zum Belege des Gesagten, angeführt:
Das Regulativ verlangt für den Neuaufbau einen von Gemeindeversammlung

und Regierung zu genehmigenden Bebauungsplan. Die von der Gemeinde ernannte
Baukommission handelt in ihrem Namen und besorgt an Hand des Bebauungs-
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Abb. 5. Typische Dorfgasse In Sent. Aufnahme von Hans
Diebold, Zürich. — Fig. 5. Rue caractéristique de Sent.

Cliché de Hans Diebold, Zurich.
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5*- 'neuen IZauaufgabe verlangten. Ver-
diente Kenner cier pngaäiner Lau-
weise unä Kultur — Nikolaus risrt-
mann, peiäer pansei, Pfarrer Lon-
äeregger — sinä nocn im )uni an
IZeKüräen, Vereine unä an äie
weitere ÖkkentlicKKeit gelangt, um
einem ?ieibewussten Vorgeben beim
>X/ieäersukbau äas Vc/ort?u reäen.
Oer OeäanKe eines V/eitbewerbes
kür äen generellen öebauungspian
kasste balä >X/ur^ein, auck äer
tteimatscbutz Konnte, äurck einen
(Zeiäbeitrag aus äer ivlitte äer
^snresversammlung, ?ur Verwirk-
iickung äer läee äas Leine bei-
tragen, ArcKiteKt 1^1. piartmann ge-
langte als Initiant an äen Sünäner
Ingenieur- unä ^rckitektenverein,
äer mit tatkräktiger Onterstüt^ung
äer Regierung unä äer Oemeinäe
Lent ein Programm ^um läeen-
Wettbewerb kür äie I^euüberbauung
äes abgebrannten Oorkteiies von
Lent aufstellte. OieicK?eitig Katte
äie Oemeinäe 8ent eine Lau-
Kommission eingeseift, äer äie
Pierren Pfarrer OrancI, ixistionairat
Vonmoos unä ArcKiteKt piartmann
angenoren. pine vorbereitenäe
Arbeit äer Kommission war äie
Ausarbeitung eines lZauregiementes,
äas äie praktiscke unä ästketiscke
VerwirKIicbung gesunäer ösuiäeen ermögiickt unä äas nickt nur für äen voiks-
wirtsckaktiick unä ästketisck einwanäkreien Vi^jeäeraukbau äer öranästeiie gültig sein
soii, sonäern aucb im Interesse äes VerKebrs, äer peuer- unä OesunäKeitspoli^ei kür
äas gan?e Vl/eicKbiicl äes Ortes. Oas Unglück äes lZrancles bat in äiesem peguiativ,
äss von äer 8enter Oemeinäeversammiung mit 90 gegen l Ltimme angenommen
wuräe, etwas OiücKIicKes gezeitigt; äiese LauoränungweissOebunäenKeitunä preikeit
in seltener Vi^eise ?u einen; äurck VereintacKung äes Instan-enganges sckatft sie einer
wirklick Kompetenten liekörcte (eben äer öaukommission) äie ivlögiicKKeit äes ^n-
regens, seitens, ivloäiki^ierens fast bis in äie letzte pntwicKIung äes iZsuens. Oas

Regulativ sckeint uns von vorbilcilicker KisrKeit uncl in mancken seilen von so
allgemeiner OültigKeit, äass kür Oemeinciebaugeset?e, Lieäeiungsregiemente usw.
frucbtbare Anregungen äsraus gekolt weräen Können. Xur einige Lat^e seien

Kier, ?um lZeiege äes Oesagten, angekükrt:
Oas Regulativ verlangt für äen ixieusutbau einen von Oemeinäeversammiung

unä Regierung ?u genekmigenäen Lebauungsplan. Oie von äer Oemeinäe ernannte
öaukommission /« //lwm ^Vame« unä besorgt an ttanä äes öebauungs-
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' '¦ ¦¦: planes, des Bauregulatives und

der event, besondern ergänzenden
Verordnungen sämtliche Geschäfte,
die auf den Wiederaufbau Bezug
haben. Eine wichtige Befugnis der
Kommission ist die Vorsorge für
die, sowohl auf ¦ Kosten der
Gemeinde als auch auf Kosten der
Gemeinschaft der Bauwilligen, zu
beschaffenden Baumaterialien. Hier
ist für volkswirtschaftliches wie
ästhetisches Wirken bedeutende
Möglichkeit geboten. Ganz im
Gegensatz zu Reissschienen-Schematismus

ist der Artikel 9 gefasst
„Abstand der Baulinien und Stellung
der Häuser zur Baulinie". Die
Bauliniendistanz soll in der Regel
6 m betragen. Eine schroffe
Bindung ist also vermieden. Ferner:
Die Stellung der Häuser ist nicht
absolut an die Baulinie gebunden.
„Die Qebäude können, wenn triftige
Gründe dafür sprechen, hinter
dieselbe und unparallel zu derselben
gestellt werden." Art. 10 gestattet
ein Überbauen gegen den öffentlichen

Grund hin für Dachvorsprünge,

Balkone, Erker. „Diese
dürfen 1 m über die Baulinie
hinausragen, sollen jedoch erst in einer
Höhe von 3,5 m über dem Strassen-
niveau angesetzt werden. Abweichun-
gen von dieser Regel sind statthaft,

wo der Charakter der Strasse und des Quartiers sowie die Bedürfnisse des
Verkehrs dies zulassen." Zwischen einzelnen Gebäuden bezw. Gebäudegruppen
soll in der Regel die Entfernung wenigstens 6 m betragen. In gewissen Fällen
ist aber die Anlage von offenen Häusergruppen bis zu 4 Häusern in engerer
Stellung zulässig. „Die Anlage von geschlossenen, aneinander gebauten
Häusergruppen ist gestattet, dagegen dürfen höchstens vier Gebäude aneinander gebaut
werden. Rings um diesen Gebäudekomplex dürfen unter 6 m Abstand keine andern
Gebäude aufgeführt werden." Also auch hier keine geistlose Uniformierung!

Art. 16. Ästhetische Anforderungen an die Bebauung: „Alle Neu- und
Umbauten müssen nach allen Seiten hin in architektonischer Hinsicht einwandfrei
durchgeführt werden und sollen ein dem Charakter des Landes und der jeweiligen
Nachbarschaft gut angepasstes Aussehen und gute Verhältnisse aufweisen. Die
Umgebung und alle Nebenanlagen wie Gärten, Einfriedigungen etc. sind in die
Gestaltung einzubeziehen."

Die Baupläne bedürfen in bau-feuerpolizeilicher wie in ästhetischer Beziehung

1

Abb. 6. Häuser aus dem abgebrannten Dorfteil „Motta" in
Sent. Aufnahme von Hans Diebold, Zürich. — Fig. 6.

Maisons qui s'élevaient dans la partie du village de Sent, dite
„Motta", aujourd'hui détruite par un incendie. Cliché de

Hans Diebold, Zurich.
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planes, cles öauregulstives uncl
cler event. besondern ergänzenden
Verordnungen säm/Z/c/ic? OescM/Ze,
clie aut den Miederaukbau öe?ug
Kaden, lline wicktige öekugnis cler
Kommission ist ciie Vorsorge für
clie, sowoKI auf Kosten cler Oe-
meincle als aucn auk Kosten cler
OemeinscKakt cier öauwiiiigen, ?u
bescliakkencien Satt/«a/e«'a//e«. liier
ist kür volkswirtsckäktljckes wie
ästketisckes V^irKen becleutencie
ivlögiicKKeit geboten. Oan? im
Oegensat? ?u Peisssckienen-Scke-
matismus ist cier Artikel 9 gekasst
„Abstand deröauiinien uncl Stellung
cler liäuser ?ur öaulinie". Die
ösuliniendistan^ soll /'« ck^ /?c?Se/

6 m betragen, lline scbrokke öin-
clung ist also vermieclen. fferner:
Oie Stellung cler liäuser ist nicbt
absolut an ciie öaulinie gebunden.
„O/e Oeöä«c/e? 66««c?«, ivc?«« ^////Fe
O/Ä«ck c/a/L^ s/i/'ec'/kl?«, «/«Zc?/' cke-
se/öe tt«c/ ll«/?am//ö/ 21« ck^/öe«

ive^e«." ^rt. 10 gestattet
ein tltberbauen gegen cien ökkent-
Iicben Orund bin kür OacKvor-
Sprünge, öaikone, UrKer. „Diese
ciürken 1 m Uber ciie öaulinie bin-
ausragen, sollen jedock erst in einer
liöbe von 3,5 m über ciem Strassen-
Niveau angesetzt werden./löive/c«««-
SM vo« lÄese?/-/?t?F<?/sind stattbakt,

wo der OKaraKter der Strasse und des (Juartiers sowie die öedürknisse des
VerKebrs dies Zulassen." Zwiscken einzelnen Oebäuden be?w. (Zebäudegruppen
«ol! /« ck^ /?<?Se/ die llntkernung wenigstens 6 m betragen. In gewissen Fällen
ist sber die Anlage von «kkenen liäusergruppen bis ?u 4 liäusern in engerer
Stellung Zulässig. „Oie Anlage von gescbiossenen, aneinander gebauten liäuser-
gruppen ist gestattet, dagegen ciürken KöcKstens vier Oebäude aneinander gebaut
werden. IZings um diesen OebZudeKompiex dürken unter 6 m Abstand Keine andern
Oebäude aukgekünrt werden." ^lso auck Kier Keine geistlose t^nikormierung!

^rt. 16. >l5/He?75c«e /l«/i?/-^««Fe« a« c//e St?öa«tt«F.- „/^»e i»eu- und l_im-
bauten müssen nacK allen Seiten Kin in arckitektoniscker liinsickt einwandfrei
durckgetulirt werden und sollen ein dem OKaraKter des Landes und der jeweiligen
I^acKbarscKaft gut angepasstes ^usseken und gute VerKältnisse aufweisen. Die
Umgebung und alle iVebensnisgen wie Oärten, Einfriedigungen etc. sind in die
Oestaltung ein?ube?ielien,"

Die öaupiäne bedürfen in bau-feuerpoli^eilicker wie in ästbetiscker öe^iebung

^d!>, 6, Häuser sus äem sdgedrsnnten Oorkteil ,Motts" in
Lent, ^utnsnme von ltsns Oledoiä, Kurien, — 6, IVIsi-
«ons qui s'elevslent cisns Is psrtie ciu villsge cie Lent, clite
,,rVi«tts", suj«uro"I>ui cietruite psr un mcenciie, ciicrie cie

llsns Oieboici, Zuricii,
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der Genehmigung. — Die
Planvorlage hat auch bei Neu- und
Umbauten von Gebäulichkeiten
ausserhalb der Brandstätte zu
erfolgen.

„Die Kommission ist berechtigt,
die generelle Baugenehmigung zu
erteilen unter Vorbehalt nachträglicher

Vorlage einzelner
Detailzeichnungen für Dachgesimse,
Haustüren, Balkons, Erker etc.
Ebenso kann sie die Genehmigung
für die koloristische oder dekorative
Behandlung der Fassaden auf den
hierfür geeigneten Zeitpunkt
verschieben auf Grund vorgewiesener
Muster am Bau." Diese Bestimmung
erscheint uns für Regulative von
Baupolizeibehörden und staatlichen
Heimatschutz-Kommissionen
besonders empfehlenswert, wenn
auch bis heute noch kaum üblich.

Das Senter Bauregulativ ist
nunmehr in Kraft und behält seine
Gültigkeit bis zum Erlasse eines
definitiven Gemeindebaugesetzes,
das sich hoffentlich die gute
Vorarbeit dieses Regulatives in vollem
Masse zu Nutzen macht.

Auch das Programm zum Ideen-
Wettbewerb ist von umsichtiger und
vorbildlicher Fassung. Schon die
Veranstaltung einer zwei Tage
dauernden Orientierung der
Konkurrierenden auf der Baustelle selbst ist nicht alltäglich, aber jedenfalls fruchtbar.

Der Wettbewerb umfasst vier Aufgaben: 1. Entwurf zu einem generellen
Bebauungsplan; 2. Entwurf zu einem Bauernhaus; 3. Entwurf zu einem
Kleinbürgerhaus; 4. Vorschläge für die Typisierung einer Zimmertüre und eines
Normalfensters, welche für die Mehrzahl der Bauten Verwendung finden können.

Zwischen einer aus eventi. Gründen der Feuersicherheit resultierenden Tendenz
allzu offener Bebauung, und einer im Interesse der Geschlossenheit des
Dorfbildes und der Sparsamkeit in der Zuteilung des Baugrundes allzu häufigen und
engen Gruppenbildung ist die goldene Mitte einzuhalten.

Auf gute, bequeme Zugänglichkeit der Häuser, Ställe und Heuställe von der
Strasse aus ist Wert zu legen. Jedem Gebäude ist das seiner Zweckbestimmung
entsprechende Mass von Sonne, Licht und freiem Ausblick zu wahren. Jedem
Hause ist womöglich ein wenn auch kleiner Garten zuzuweisen, der in tunlichst
günstiger Beziehung zur Wohnung stehen soll. Überhaupt ist es Sinn und Zweck
des ganzen Bebauungsplanes, die Ordnung der Beziehungen jedes einzelnen Hauses
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Abb. 7. Dorfgasse mit Erker-Häusern, beim ,,Bügliet" in
Sent. Aufnahme von Hans Diebold, Zürich. — Fig. 7. Rue
du village de Sent, dite ,,beim Bügliet". Remarquer les

„erker". Cliché de Hans Diebold, Zurich.
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der Oenebmigung. — Oie Plan-
vorläge bat aucn bei ixieu- unci
Umbauten von OebäulicKKeiten
a«55e^«a/ö 6er örandstätte ^u er-
folgen.

„Oie Kommission ist berecktigt,
clie generelle öaugenebmigung ^u
erteilen unter Vorbebait nackträg-
licker Vorlage einzelner Detail-
xeicbnungen kür Oacbgesimse,
Haustüren, öalkons, prker etc.
Ebenso Kann sie clie Oenebmigung
kür me Koioristiscbe oäer clekorative
öekäncllung cler passaden auk clen

Kierkür geeigneten Zeitpunkt ver-
scbieben auk Orund vorgewiesener
Ivluster am Lau." Oiese iZestimmung
erscbeint uns kür Regulative von
lZaupoli^eibeKörden uncl staatlicben
pleimstsckuk-Kommissionen be-
sonciers empkebienswert, wenn
aucb bis Keute nocK Kaum übiicb.

Oas Seiner Lauregulativ ist
nunmebr in Krakt unct bebält seine
OüitigKeit bis ?um Erlasse eines
ciekinitiven OemeindebsugesetZies,
clas sicK Kokkentiicb ciie gute Vor-
arbeit clieses Regulatives in vollem
ivlasse ?u i^iut^en mackt.

^ucb cias /'w^am/n ?um /cke«-
U^eiVeu'e?/'/) ist von umsicktiger unct
vorbiiciiicker Passung. 8cK«n ciie

Veranstaltung einer ?wei läge
cisuerncien Orientierung cier Kon-
Kurrierencien auk cler IZaustelle selbst ist nicbt alitäglicb, aber jedenfalls krucbt-
bar. Oer V/ettbewerb umkasst vier Ausgaben: pntwurk ?u einem generellen
öebsuungspian; 2. pntwurt ?u einem iZauernbaus; Z. pntwurk einem Klein-
bürgerbaus; 4. Vorscbläge kür ciie lvpisierung einer ^immertüre uncl eines
I^Iormaikensters, welcke kür ciie ivieKr?aKI cler IZauten Verwendung kinden Können.

Zwiscken einer aus eventi. Oründen der peuersickerlieit resultierenden lenden^
sll^u okkener öebauung, und einer im Interesse der Oescbiossenbeit des Oork-
biides und der Sparsamkeit in der Zuteilung des öaugrundes aii?u Käukigen und
engen Oruppenbiidung ist die goldene ivlitte einzubauen.

^uk gute, bequeme ^ugänglicKKeit der pläuser, Stalle und bleuställe von der
Strasse aus ist w'ert ?u legen. Gedern Oebäude ist das seiner Zweckbestimmung
entspreckende ivlsss von Sonne, pickt und kreiem Ausblick ?u wabren. ^edem
plause ist womogiicn ein wenn sucb Kleiner Oarten ?u?uweisen, der in tunlicbst
günstiger lZe-ieKung ^ur w'obnung steken soll. Überksupt ist es Sinn und ?weck
des ganzen öebauungsplanes, die Ordnung der Ze?ieKungen jedes einzelnen ttauses

«

dl, viiigge cle Se,it, dite ,,deim IZllßiiet", kZemsrquer ies
,,erker", ciiciie <ie ttuns Oiedoici, Surick,
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zu seinem Ökonomiebetriebe, zum Garten, zur Strasse, zum Nachbarhause, zu Sonne
und Licht sowie schliesslich zum ganzen heimatlichen Dorf- und Landschaftsbilde
in möglichst vollendetem Masse herzustellen.

Bei der Projektierung der Haustypen und für die einzelnen Details sind Formen
und Mittel anzuwenden, welche auf die durch den Brand sehr beeinflussten Finanzen
der Bauwilligen alle nötige Rücksicht nehmen; immerhin ist für die Zahl und
Dimensionierung der Räume nicht allein das momentane Bedürfnis des Einzelnen,
sondern auch dasjenige kommender Geschlechter im Auge zu behalten.

Je nach dem Erfolg des Wettbewerbes ist beabsichtigt, die prämiierten und
angekauften Projekte in einer Wanderausstellung in verschiedenen Schweizerstädten
zirkulieren zu lassen.

Die orientierende Besichtigung in Sent hat am 27. und 28. August stattgefunden. Die
konkurrierenden Architekten sind nun an der Arbeit. Die Resultate, die man mit
Spannung erwarten darf, werden im Laufe des Monats Oktober bekanntgegeben;
wir hoffen, die Leser des „Heimatschutzes" im ersten Heft des nächsten Jahrganges
mit Bild und Wort vom Ergebnis des Wettbewerbes unterrichten zu können.
Heute schon darf man der liebevollen Umsicht und dem freien, fachmännisch
überlegenen Geiste, der im Senter Bauregulativ und in dem Wettbewerbsprogramm
lebendig ist, hohe Anerkennung zollen. Wer in der Lage ist, seiner Sympathie
für solche Bestrebungen auch werktätigen Ausdruck zu verleihen, sollte es unbedingt

tun durch eine finanzielle Zuweisung an das Komitee für die Brandbeschädigten

in Sent (Herrn Pfarrer Grand). Gar manches in der Ausführung der wohl
überlegten Vorschriften und Pläne ist abhängig von den Geldmitteln, die zur
Verfügung stehen; wer hier helfen kann — und Hilfe ist noch sehr willkommen, da
bekanntlich der ärmste Teil des Dorfes vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde —
sei zur guten Tat im Sinne des Heimatschutzes lebhaft ermuntert! fuies Coulin.

DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ
Von Gerhard Boerlin

(nach einem an der Hauptversammlung in Altdorf am 19. Juni 1921 gehaltenen Vortrag).

Denkmalpflege und Heimatschutz stehen sich nicht als Gegensätze gegenüber,
berühren sich vielmehr in weitem Masse, ohne jedoch ganz zusammenzufallen.
Schon ihrer Herkunft nach unterscheiden sie sich. Man kann die Denkmalpflege
als ein Kind des 19. und den Heimatschutz als ein Kind des 20. Jahrhunderts
bezeichnen, indem man jenes mehr als ein historisch-verstandesmässiges, dieses

wieder mehr als ein irrationelles gefühlsmässiges bezeichnet, wobei dann natürlich
Übergänge und Vor- und Rückläufer immer im Auge und vorzubehalten sind.

Die Denkmalpflege ist in grösserem Umfang in der Schweiz im Jahre 1880
entstanden mit der Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Erhaltung
historischer Kunstdenkmäler. In dem zur Sammlung der Gleichgesinnten erlassenen

Aufrufe heisst es: Es müsse der Ausplünderung unseres Landes an Kunstwerken
und Altertümern, dem grossen bisherigen Verlust an Denkmälern entgegengetreten
werden. Zu ihrer Erhaltung sei bisher nichts geschehen, während in anderen

Ländern, namentlich in Frankreich, die Sorge um die vaterländischen Denkmäler
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seinem Ökonomiebetriebe, ?um (Zarten, ?ur Ltrasse, ?um IVacKbarbause, ?u Lonne
unct pickt sowie sckliesslick ?urn M«?e« «e/ma///c«e« Ol?//- ««</ /.a«ckcH«Mö//ck
/« mö^//c'«s/ w//e«ck/em blasse «e/^lls^e/Ze«.

Lei cler Projektierung cler ttaustvpen uncl tür ctie einzelnen Details sind pormen
und ivlittei anzuwenden, weicke auk die durck den örand sekr beeinkiussten pinsn^en
der IZauwilligen alle notige RücKsicbt nekmen; immerkin ist kür die ?sKI und
Dimensionierung der Räume nickt allein das momentane lZedürknis des Pirminen,
sondern auck dasjenige Kommender Oescblecbter im ^uge TU bekalten.

^e nacK dem prkoig des Vt/ettbewerbes ist beabsicbtigt, die prämiierten und
angekauften Projekte in einer Wanderausstellung in versckiedenen 8cKwei?erstädten
Zirkulieren ?u lassen.

Die orientierende LesicKtigung in Lent Kat am 27. und 28. August stattgefunden. Die
Konkurrierenden ArcKiteKten sind nun an der Arbeit. Die Resultate, die man mit
Lpannung erwarten darf, werden im pauke des ivlonsts Oktober bekanntgegeben;
wir Kokken, die peser des „tteimatsckut?es" im ersten plekt des näcksten ^akrganges
mit lZiid und w'ort vom prgebnis des Wettbewerbes unterricbten ?u Können,
pleute scbon dark man der liebevollen pimsicbt und dem freien, kacbmännisck
überlegenen Oeiste, der im Lenter lZauregulativ und in dem w'ettbewerbsprogrsmm
lebendig ist, Koke Anerkennung sollen. >Ver in der Page ist, seiner LvmpatKie
kür solcke Bestrebungen aucb werktätigen Ausdruck ?u verleiben, sollte es unbe-
dingt tun durcb eine kinan^ieiie Zuweisung an das Komitee kür die lZrsndbescbä-
digten in Lent (tterrn pkarrer Orand). Oa^ Ml?/?c'/?es /« ck^ ^««/««/««F ck/' >vc>«/

üöe^/c?F/e« pi?«c/?/'///l?« ««c/ /^/ä«e «Z aö«ä«S/^ ^o« ck« Oe/ck«k'//l?/«, cke z:«^ pe/"-

/llF««F s/e/?s«/ wer Kier beiken Kann — und ttiike ist nocK sebr willkommen, da
bekanntlicb der ärmste leii des Dorkes vom peuer in ivlitleidenscbakt gebogen wurde —
sei ?ur guten lst im Linne des tteimatsckut?es iebkakt ermuntert! /«/es Oc>«//«.

Von cIe^a^ öoe/-//«
(nsck einem sn cier ttsuptverssmmlung in ^Itctork sm 19. ^uni 1921 geksitenen Vortrag).

Denkmalpflege und tteimatsckut? steken sicK nicbt als Oegensät?e gegenüber,
berükren sicK vielmekr in weitem ivlasse, okne jedock gan? ?ussmmen?ufsllen.
LcKon ikrer tterkunkt nacb unterscbeiden sie sicb. ivlan Kann die Denkmalpflege
als ein Kind des 19. und den tteimatscbutz als ein Kind des 20. ^abrbunderts
be?eicknen, indem man jenes mekr als ein KistoriscK-verstandesmässiges, dieses

wieder mekr als ein irrationelies gekükismässiges be-eicknet, wobei dann natürlick
Obergänge und Vor- und Rückläufer immer im ^uge und vor?ubekaiten sind.

Die Denkmalpflege ist in grosserem I^mkang in der LcKwei? im ^akre 1880
entstanden mit der Oründung der 8cKwei?eriscKen OeseiiscKakt kür prkaltung
bistoriscker Kunstdenkmäler. In dem ?ur 8ammiung der OieicKgesinnten erlassenen
iVukruke Keisst es: ps müsse der Ausplünderung unseres Landes an Kunstwerken
und Altertümern, dem grossen biskerigen Verlust an Denkmälern entgegengetreten
werden. ?u ikrer prkaltung sei Kisker nickts gesckeken, wäkrend in anderen

pändern, namentlick in prsnkreick, die 8«rge um die vaterländisclien Denkmäler
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