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I. Preis: „ D e r  g r ü n e  D o m 4. E ntw urf: Firm a L. S p ä t h ,  Btrlin-Baum schulenweg,

B earbeiter G. A 11 i n g e r , G artenarchitekt Y. d. G. und H. K e in p k e s , G aitena rch ißk t V. d. G., Berlin, 
und Firma S t r u n c k  & W e n t z l e r ,  A rchitekten B. D. A., Dortmund.

m  J a h re  1926 soll in  D resd en  
au s  A n laß  des 100 jäh rigen  J u b i
läum s d er „S äch sisch en  G esell
sc h a f t fü r B o tan ik  u n d  G a r te n 
b au  F lo ra “ eine G a rte n b a u a u s 
s te llu n g  g ro ß en  S tils  s ta ttf in d e n , 
fü r d ie  d e r  A u ss te llu n g sp a la s t 
u n d  -P a rk  a n  d e r S tü b e la llee  zur 
V e rfü g u n g  g e s te ll t is t  m it a n 
sch ließ en d en  g ro ß en  F lä c h e n  des 

„G roßen  G a rte n s“ , so d aß  ein F re ig e län d e  vo n  e tw a
23 ha F läch e  fü r d ie  A u sste llu n g szw eck e  n u tz b a r  g e 
m a c h t w erd en  k an n .
D er P la n  Abb. 2 au f 
S e ite  662 g ib t den  
b ish e rig en  Z u s ta n d  
u n d  den U m fang  des 
v e rfü g b a re n  G esam t
g e lä n d e s  an

Z u r G ew in n u n g  
v on  P län en  fü r A uf
b a u  u n d  A u sg e s ta l
tu n g  d ie se r A us
s te llu n g  is t  im J u n i 
d. J .  e in  Id e e n -W e tt
b ew erb  a u sg e sc h rie 
b en  w o rd e n 1), (d a  m it 
d en  B ep flan zu n g s
a rb e i te n  frü h z e itig  
v o rg e g a n g e n  w erd en  
m uß) d e r  E n d e  Aju- 
g u s t  d. J .  en ts c h ie 
d en  w u rd e 2). U n te r
24  e in g e g a n g e n e n  A r
b e ite n  w u rd e  d e r
I. P re is  dem  E n tw u rf  
„ D e r  G r ü n e  D o m “ 
z u e rk a n n t, d essen  
V e rfa sse r  s in d : F a .
L . S p ä th , B erlin - 
B au m sch u len w e g  (be
a rb e i te t  v on  d en  G a r
te n a rc h i te k te n  V .d G. ¡_____ ___  ____

G u s ta v  A l l i n g e r  
und  K.  K e m p k e s  ¿ h b . 1. N e u e r  E i n g a n g
B erlin) u n d  A rch i- G r o ß e n - G a i

te k te n  B. D. A.
S t r u n k  & W e n t z l e r  in  D o rtm u n d . D er W e tt
bew erb  h a t au ch  in so fe rn  e inen  u n m itte lb a re n  E r 
fo lg  g eh ab t, a ls d u r c h ' i h n  d ie  g e e ig n e te  P e rsö n lich 
k e it  fü r d ie  w e ite re  B e a rb e itu n g  g ew o n n en  w urde . 
G a r te n a rc h ite k t W . A llin g e r w u rd e  nach  län g e ren  V e r
h an d lu n g en  pe rsö n lich  m it d e r  A u fs te llu n g  des G esam t
en tw u rfes  fü r d as  F re ig e lä n d e  b e tra u t, w ie  es d e r e n d 
g ü ltig en  A u sfü h ru n g  z u g ru n d e  g e le g t w e rd en  soll. E s 
w äre  zu w ü n sch en , d aß  au ch  d ie  bei dem  I. P re is  
b e te ilig ten  A rc h ite k te n  h e ran g ezo g en  w ü rd en .

A uf d a s  E rg e b n is  des W e ttb e w e rb e s  im  G anzen  
e inzugehen , m ü ssen  w ir u n s  v e rsag en . D ag eg en  
g lau b en  w ir, d a ß  d ie  W ied e rg ab e  d e r  w esen tlich en  A n-

1) Vgl. No. 50, S. 295. -  *) Vgl. No. 72, S. 468. —

lag en  des p re isg ek rö n ten  E n tw u rfe s  —  w obei w ir au s 
d e r g ro ß en  Z ahl d e r P län e  n u r d ie jen ig en  he rau sg re ifen , 
in  d en en  sich G a rte n k u n s t u n d  A rc h ite k tu r  v ere in en , 
w äh ren d  w ir re ine  B ep flanzungsp läne  fo rtla ssen  —  au ch  
fü r u n se re  L ese r von  In te re sse  sein w ird , w enn  ja  auch  
ah zunehm en  is t, daß  d as  B ild d e r A usste llung , fü r die 
z. Zt. d e r A ussch re ib u n g  d as  P ro g ram m  nu r in  g ro ß en  
Z ügen  fe s tg e le g t w ar, noch  w esen tlich e  Ä nderungen  
g eg en ü b e r d iesem  e rs ten  E n tw u rf  e rfa h re n  w ird .

E s  s te c k t e ine F ü lle  v o n  Id een  in d iesem  E n tw ü rfe , 
bei dem  d ie  V erfasse r ih re r P h a n ta s ie  fre i die Z ügel 
sch ießen  la s sen  k o n n ten . L a n d sc h a ft u n d  A rc h ite k tu r

w ach sen  h ie r zu re iz 
vo llen , m an ch m a l 

v ie lle ic h t e tw a s  zu 
e ig e n a rtig e n  B ild e rn  
zusam m en , in  d en en  
das  B au liche  n u r  an  

e inze lnen  w en igen  
P u n k te n  d ie  D o m i
n a n te  b ild e t, so in  
dem  „G rünen  D o m “ 
m it an sch ließ en d em  
N a tu r th e a te r  (A bb. 7 
und  9, S. 6u3), d e r 
dem  E n tw u rf  d as  
K e n n w o rt g eg eb en  
h a t, w äh ren d  sie  im  
üb rig en , so n a m e n t
lich  au ch  bei d e r  A u s
s ta t tu n g  d e r  In n e n 
räu m e  des A u ss te l

lu n g sp a la s te s , im  
w esen tlichen  n u r d e r 
R ahm en  o d e r T rä g e r  
des P flanzen- und  

B lum enschm uckes 
is t, d e r j a  den  H a u p t
zw eck  d e r A u ss te l
lu n g  b ild e t. U nsere  
k le in en  A b b ild u n g en  
(die E n w ü rfe  sind  
m eist g ro ß e  K oh le
ze ichnungen ) k ö n n en  

a n  d e r  H e r k u l e s - A l l e e  d a v o n  a lle rd in g s n u r
t e n  in  D r e s d e n .  eine  sch w ach e  V or

s te llu n g  g e b e n ; v o r 
a llem  fe h lt das b e lebende  E le m e n t d er F a rb e , au f 
d e r ja  in d iesem  F a lle  d ie  G esam tw irk u n g  ganz w e se n t
lich  b e ru h t.

W ir g eb en  n a c h s te h e n d  d ie jen ig en  P u n k te  des 
P ro g ram m es w ieder, d ie  v on  m a ß g eb e n d en  E in fluß  au f 
die G esam tg es ta ltu n g  w aren , u n d  la ssen  im  ü b rig en  die 
b e ig eg e b en en  A b b ild u n g en  im  w esen tlich en  fü r sich 
sp rech en , d en en  w ir n ach  dem  E rlä u te ru n g s b e r ic h t d er 
V e rfa sse r n u r noch  ein ige A n g ab en  ü b e r d as, w as  d iese 
gew o llt h ab en , h inzufügen .

D as zu r V erfü g u n g  s teh en d e  G elände is t  a u f  dem  
P lan , A bb. 2, S. 662, d u rch  d ick e  U m ran d u n g  g e k e n n 
ze ichne t. E s  w ird  d u rch  die p a ra lle l u n d  w estö s tlich  
v e rla u fe n d e  H erk u les - u n d  H au p ta lle e  a u fg e te ilt. D ie
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e rs te re  d u rfte  in das A usste llungsgebäude einbezogen 
w erden, die zw eite m uß te  dem  öffen tlichen  V erkehr 
verbleiben ; das G elände w ird  d ad u rch  in  zwei völlig

S träu ch e rn , O bst, S tau d en , v o rzu seh en  D e r gesam te 
B au m b estan d  im  G roßen  G a rte n  w a r d ab e i zu  g a l t e n  
auch  dessen  S trä u c h e r  so llten  n ach  M öglichkeit geschont

Abb. 2. J e t z i g e r  Z u s t a n d .  (A usstellungsgelände um randet). Abb. 3. P r e i s g e k r ö n t e r  E n t w u r f  (G rü n er Dom).
A u s s t e l l u n g s p l a n .

getrenn teT eile  zerschn itten , 
in  einen nördlichen, in dem  
der von  d er Stübel- bis zur 
H erkulesallee  sich h inein

schiebende B otanische 
G arten  (der außerhalb  der 
A usste llung  lieg t)noch  eine 
unschöne Z äsur h inein 
trä g t, und  in einen südlichen 
jen se its  der H aup ta llee .

D ie A usste llung  zer
fä llt nach  dem  P rogram m  
in eine d auernde  F reiland- 
A usste llung  im P a rk  und  
in z. T. n u r ku rz fris tig e  
S onderschauen  in den schon 
vo rhandenen , oder nach  Be
d a rf  noch zu schaffenden 

geschlossenen  R äum en.
D iese le tz ten  w aren  in 
ih re r A u ss ta ttu n g  zu sk iz 
zieren, fü r das F re ilan d  
•war die G eländeaufte ilung  
und  B epflanzung in P länen  
zu geben  un d  durch  S chau
b ilder zu e rläu te rn . E s w aren  h ie r S o n d erg ä rten  für 
E inzelausste ller, K lein- und  S iede lungsgärten , S chul
g ä rten , F riedho fsan lagen , G ew ächshäuser, A nlagen  und  
F lächen  fü r die B epflanzung m it R osen, N adelhölzern ,
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w erd en . D ie S o n d erg ä rten  
un d  d ie  h o lz a r tig e n  Ge
w ächse  w a re n  d ab e i au f den 
im  P la n  A bb. 2 m it I  bis 
111 g eze ich n e ten  F lächen  
u n te rz u b rin g e n . G rößere 
B ew eg u n g s fre ih e it w a r im 
A u ss te llu n g s p a rk  se lb s t ge
geben , in  dem  n u r  e in ige  b e 
so n d e rs  b eze ich n e te  B äu
m e u n d  d ie  A lleen  a u f  dem  i 
K o n z e r tp la tz  zu  schonen  
w aren . D ag eg en  so llte  der 
dem  K o n z e r tp la tz  v o rg e 
la g e r te , j e tz t  noch  unbe- 
p flan z te  u n d  n u r  b ek ie s te  
g ro ß e  P la tz  e n tsp rech en d  
a u s g e s ta l te t  w erd en , um  ihn 
in b esse re  B ez ieh u n g  zu den 
d a h in te r l ie g e n d e n  A n lag en  
zu  b rin g en  u n d  ihm seinen  
e igenen  C h a ra k te r  zu  geben. 
Im  ü b rig e n  w a r  d ie  H a u p t
au fg ab e , e in  k ü n s tle risc h e s  
G esam tb ild  zu  schaffen  und  

das G elände g le ichze itig  so a u fzu te ilen , d a ß  d ie  B e
w ältig u n g  des zu e rw a rte n d e n  M assen v e rk eh rs  re i
bungslos v o n s ta tte n  g eh en  k an n .

In  Abb. 3, h ie rüber, is t  n u n  d e r  P la n  fü r d ie  Auf-
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Abb. 4. J a p a n i s c h e r  G a r t e n  d e s  E n t w u r f s  
„ D e r  g r ü n e  D o m “ (J . im P lan  Abb. 3).

E r k l ä r u n g  z u m  P l a n  
Abb 3.

E. =  V orhandene E ingänge.
N. E . =  N euer E ingang.
A. =  N ur Ausgänge.
N. A. =  N otausgang.
B. =  Brücken zw ischen dem 

nördlichen u. südlichen Teil.
K.-Pl. =  K onzertp latz.

W . =  W asserbecken .
J .  =  Ja p a n isc h e r  Garten. 
Gr. D. =  G rüner Dom.
N. T. =  N atu rtheater.
R . =  R adio-G arten .
S. G. =  S ondergarten . 
Sch. G. =  Schu lgarten . 
G. H . =  G ew ächshäuser. 
F .  =  F rie d h o fan lag e .



Abb. 5. B l i c k  a u f  d a s  H a u p t - A u s s t e l l u n g s g e b ä u u e .
(Vgl. den  P la n  A bb. 3, S. 662}.

Abb. 6. B l i c k  a u f  d e n  g r o ß e n  K o n z e r t p l a t z .

%

A bb. 7. B l i c k  a u f  d e n  „ G r ü n e n  D o m 1 
(Gr. D . im  P la n  Abb. 3, S. 662.)

A bb. 8. F r i e d h o f s a n l a g e .  
(F. im P lan  Abb. 3, S. 662.)

Abb. 9. G r ü n e r  D o m  m i t  N a t u r t h e a t e r .  A bb. 10. S c h u l g a r t e n .  (Sch. G. im P la n  Abb. 3.)
S k i z z e n  z u  d e m  p r e i s g e k r ö n t e n  E n t w u r f :  „ D e r  G r ü n e  D o m “.

13. D e z e m b e r  1924. 663



teilung des Geländes nach dem preisgekrönten Entwurf 
dargestellt. Die Hauptgesichtspunkte, von denen bk 
die Verfasser bei der Lösung der Aufgabe haben leiten 
lassen, waren folgende: „Größtmögliche Schonung 
vorhandenen W ege aus Gründen der Sparsamkeit; kia 
W egführung im Ausstellungsgelände unter Steigerung

I I W

¡ ¿ E m

Abb. 11. G e w ä c h s h a u s - G r u p p e  (G. H. im P lan  
Abb. 3, S. 6ö2;.

lesallee außer den beiden vorhandenen E in g ä n g e n  an 
der Stübelallee zum Ausstellungsgelande und der 
Lennestraße zum. Konzertplatz noch e in en  d r i tte n  
schufen (Schaubild Abb. 1, S. 661), der an besonderen 
Tagen großen Andranges in T ä tig k e it treten soll. An 
Ausgängen sind zwei weitere an der Stübelallee und im

des G rundrisses. F a rb e n : W eiß  und E o i) . O bst-A usst.

Abb. 12. G r o ß - P f l a n z e n h a u s  a l s  A b s c h l u ß  d e r  
G e w ä c h s h a u s - G r u p p e  (G. H. im P lan  Abb. 3).

Abb. 13. Ra d i  o - G a  r t  e n  (R. im P lan  Abb. 3). 
E i n z e l h e i t e n  d e s  E n t w u r f s  „ D e r  g r ü n e  D o m “.

der M otive; beste  B ew ältigung  des M assenverkehrs im 
F re ien  und  in den In nen räum en , um V erkehrshem m ungen , 
w ie bei der A usste llung  1922, zu verm eiden ; m öglichste 
B esch ränkung  von P flanzen-M assenausstellungen  im 
F re ien  zu G unsten  d er Q ualitä tsa rb e it.“

W as zu n äch st d ie  Z u g ä n g l i c h k e i t  d e s  
A u s s t e l l u n g s g e l ä n d e s  anbe trifft, so haben 
die V erfasser d iese erhöh t, indem  sie im Zuge der H erku-
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Abb. 15. B l i c k  i n  d i e  V o r h a l l e .  (S aal D  des G rund
risses). F a rb e n :  GrUn, W eiß , G old).

süd lichen  Z ipfel an  d er L e n n e s tra ß e  h in zu g e fü g t. N ach 
B edarf k o m m t noch  ein N o ta u sg a n g  n a c h  d e r  „A lten  
A llee“ von  d er G ew äch sh au sg ru p p e  d es  sü d lich en  A us
ste llu n g ste iles  h inzu . D en B o tan isch en  G a r te n  w ollen 
die t  e rfa sse r im  n ö rd lich en  T e il a ls  D u rc h g a n g  be
n u tzen , um  so eine u n m itte lb a re  V e rb in d u n g  z w is c h e n  
A u ste ilu n g sg eb äu d e  bzw . V e rg n ü g u n g sp a rk  u n d  dem 
östlichen  A usste llungsz ip fe l h e rzu s te llen , w ozu  beson-

No. 100.



dere Zu- u n d  A b gänge a n g e le g t w erd en  m üssen . Die 
Z erre ißung  des süd lichen  u n d  n ö rd lich en  A u ss te llu n g s
geländes soll d u rch  Ü b e rb rü ck u n g en  d e r G ro ß en  A llee 
im Z uge zw eier n eu  zu  sc h a ffen d e r N o rd sü d ach sen

Abb. 18. B l i c k  i n d a s  g r o B e  
A s t i i b e n  i

D

g em ild e rt w er
den. A rch itek 

to n isch  lä ß t 
sich d iese  Ü ber
b rü c k u n g  w ohl 
lö sen  ohne zu 
s ta rk e  B eein- 
trä c h tig u n g d e s  
D urch b lick es 

du rch  d ie  A llee.
Is t sie au s  w ir t

schaftlichen  
G rü n d en u n au s

fü h rb a r. so 
m üssen  h ie r 

P la n ü b e rg ä n g e  
m it b e id e rse iti
g en  K o n tro ll
k a sse n  e inge
ric h te t w erd en , 
fü r M assenan
d ra n g  n a tü r lic h  
eine w en ig er 
v o rte ilh a f te  Lö
sung .

W as n u n  die 
A u fte ilu n g  des 
G eländes u n d  
d ie  S te ig e ru n g  
d e r  W irk u n g  
an b e tr iff t. so 
z e ig t e in  V er
g le ich  des a lte n  
u n d  g e p la n te n  
Z u stan d es , daß  
in d e r T a t das 
a lte  W egene tz  
in  d e r  H a u p t
sach e  e rh a lte n  
is t, d aß  a b e r  
d u rch  d ie  H in 

zu fü g u n g  
zw eier, b eso n 
ders b e to n te r  
X o rd sü d ach sen  
u nd  e in e r n eu en  
W e s to s ta c h se  
im  sü d lich en  

G e län d e te il im  
Z uge d e r  v o r 
d e r  g ro ß en  G ar

te n w ir ts c h a f t
am  G roßen  G a rte n  v o rb e ifü h re n d e n , d ie  A lte  A llee 
k re u z e n d e n  S tra ß e , e ine  k la re , fü r  d en  V e rk e h r  u n d  d ie  
Ü b ersich t g ü n s tig e  A u fte ilu n g  e rre ic h t is t. d ie  zu g le ich  
d ie  E rz ie lu n g  e in e r g e s te ig e r te n  W irk u n g

i o r a m s .  (Saal D .E . des Grundris-es.) 
d H o r t e n s i e n .

«mreuvNO. r"  Hl
WMwca— ■ cmrr

Abb. 19. G r u n d r i ß  d e s  v o r h a n d e n  
A u s g e s t a l t u n g  d e r  A u s s t e l l u n g s r ä

e n  H a u p t - A u s s t e l l u u g s i f e b ä n d e s .  
u m e  n a c h  E n t w u r f  „ D e r G r ü n e  Dom*

u n m itte lb a re r  Z u g an g  zu  dem  
g esch a ffen . P e r  A u sg an g  des 
H e rk u le sa lle e  is t beso n d ers  
sc h re ite t m an  d en  P a rk s tre ife n  zw ischen  d e r  H erk u les

Stellung? gebäu- 
d e , süd lich  

d u rc h d e n .G rü -  
nen  Dom* m it 

N a tu r th e a te r  
ih ren  A b

sch luß  findet, 
d e r g le ic h z e itig  
in  d e r  n eu en  
sü d lich en  O st
w e s ta c h se lie g t, 
a lso  d en  a rch i

te k to n is c h e n  
S c h w erp u n k t 

d ie se r A n lag e  
b ild e t.

D e r B lick 
au f d a s  A us
s te llu n g sg eb äu 
d e  is t  d u rch  
F o rtn a h m e  d e r  
a lte n  M usikha l
le . d ie  a n  d ie  

O s tse ite  des 
tie fe r lieg en d en  
neu en  K o n ze rt
p la tze s  v e rle g t 
is t. sow ie B esei
tig u n g  v o rh a n 

d e n e r  L ic h t
m as te  fre ige

h a lte n  (vgl. 
A bb. 5. S 6631, 

w äh ren d  d e r  
tie fe re  P la tz  
U m rahm ung  

u n d  in  d e r  M itte 
e in  g rö ß e re s  

W asse rb eck en  
(A bb. 6. S. 6631 

e rh a lte n  h a t. 
D u rch  U m ge

s ta ltu n g  d e r 
A n lag en  sü d 
lich  des a lte n  
H au p te in g a n 

ges an  d e r  L en 
n e s tra ß e  zu  ei- 
n e r  P la tz a n la g e  
um  den  P ölzig- 
B ru n n en  is t fe r
n e r  e in  b e sse re r  

g ro ß e n  K o n z e rtp la tz  
le tz te re n  n a c h  d er 
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Die w estliche  d ie se r X o rd sü d ach sen  fä llt zusam m en
m it d er H au p tach se  des A u sste llu n g sg eb äu d es  u n d  d e r  
d iesem  v o rg e lag e rten  fre ien  F läch e , so  d a ß  h ie r e ine 
g ro ß e  R ich tlin ie  e n ts te h t, d ie  n ö rd lich  d u rch  d as  A us-



m ittlere  Teil, in dessen A ehse als besonderer A n
den a lten  P lan ) p rog ram m äß ig  zu r A npflanzung  
von Gehölz und  A nlegung  von S o n d erg ä rten  a u s 
g en u tz t sind (d a ru n te r eine G arten an lag e  im japan ischen  
Stil, vgl. Abb. 4, S. 662), k re u z t au f d er Ü berb rückung  

■ d ie ’ G roße Allee u nd  sieh t n un  über eine b re ite  m it 
B lum enbeeten  geschm ück te  S traß e  den  „G rünen  D om “ 
v o r sich. D ieser e rh eb t sich inm itten  eines g roßen  
b lu m en p ark e tts , das von b re iten  W egen um zogen w ird , 
bis zu 30 m H öhe bei einer G rundriß fläche  von 10 m al 
10 m (Abb. 7 u. 9, S. 663). D ieser ganze  südliche T eil 
des P a rk es  soll in der H au p tsach e  zur A npflanzung  von 
S tauden  und  Som m erblum en au f den  v o rhandenen  
F lächen  und  längs der W ege d ienen . N am entlich  is t 
d a ran  gedach t, daß  sich um  den  „G rünen  D om “ w äh 
rend  der A usste llungszeit „ein  unab lässig  sich w an 
delndes harm onisches F arbensp ie l en tfa lten  soll. Die 
U m gebung des D om es soll eiii sym bolisches G lanzstück  
für die D resdener B lum engärtner w erden , zum al h ier 
durch g u te  A ufführungen  im  N a tu rth e a te r  au ch  die 
V oraussetzungen  fü r einen g ro ß a rtig e n  geselligen  M ittel
punk t gegeben  sind“ . D er Dom e rh eb t sich so hoch, 
daß er 10— 15 m über den  allgem einen B aum bestand  
hinausreich t, . E r is t in H o lzk o n stru k tio n  g ed ach t und  
soll ganz m it P flanzen und B lum en (z. T. in Töpfen) 
b e ran k t w erden. Am A bend sollen die K o n tu ren  m it 
lich tgedäm pften  e lek trischen  B irnen  be leu ch te t w erden , 
w ährend daran  g ed ach t ist, den  Innen raum  durch  V er
w endung fa rb iger G läser w irkungsvo ll zu beleben.

„D er A chsenw eg vom  K onzertp la tz  zum Dom d ien t 
infolge des d ich ten  B aum bestandes (übrigens auch  in
folge E insch iebung  d er hohen B rücke) w en iger zur 
F ernsich t a ls zur kü rzes ten  F ü h ru n g  des V erkehrs. 
D em gegenüber is t vom  Dom aus nach O sten auf der 
freien  F läche die (schon erw ähnte) g roße achsiale  A n
lage geschaffen , die ih ren  A bschluß in einem  C afé oder 
einer Industriean lage  finde t“ . L e tz te re  soll in die 
A chse der A lten  A llee g este llt w erden , so daß  m an  von 
hier g leichzeitig  einen schönen B lick gen ieß t. Die 
langg es treck te  b reite  A nlage soll von  b erank tem  H olz
w erk  e ingefaß t w erden, längs dessen D ahlienstre ifen  
verlaufen , u nd  im übrigen  als R osen g arten  d ienen. Es 
soll du rch  diese E in fassung  m it D ahlien  g eze ig t w er
den, „daß  eine räum liche V erw endung  d er D ahlien  
m öglich is t und  deren  E ing liederung  in einen O rganis
m us höchstes Ziel bleiben m uß“ . Am O stende d ieser 
A nlage is t die E rrich tu n g  von  G ew ächshäusern  v o r
gesehen (vergl. Abb. 11 u. 12, S. 664). Sie sind nach 
der A bsich t der V erfasser g e rad e  an  diese S telle ge leg t, 
um sie „an  h ervo rragender S telle  a ls R aum bildner 
w irklich  vorbild lich  zusam m enfassen zu kö n n en “ .

Die zw eite, durch  B au ten  n ich t besonders be ton te  
N ordsüdachse, lieg t e tw a  in d e r A chse des B otan ischen  
G artens. Zw ischen den beiden  N ordsüdachsen  und  
den beiden O stw est-A lleen is t d an n  noch eine k leinere  
A chse geschaffen , um  die sich eine R eihe von S onder
gä rten  in regelm äß iger A nordnung  g rupp ieren . D er

m ittle re  Teil, in dessen  A chse a ls  b e so n d e re r  A n
z i e h u n g s p u n k t  die A ufste llung  e ines lau tsp re c h e n d e n  
R ad io tu rm es (Abb. 13, S. 664) v o rg eseh en  is t, „ s te ll 
eine A n lage  d a r, w ie sie v ie lle ich t e ine k le in e re  S ta d t
besitzen  k ö n n te “ . . .

Zu e rw ähnen  is t noch , d aß  im S udzip fe l d es  A u s
ste llu n g sg e län d es die V o rfü h ru n g  e in e r F n e d h o fsa n la g e  
g e d a c h t is t  (vergl. A bb. 8, S. 663), u nd  d aß  d e r N o rd 
ostzip fel au  d er S tübe la llee , ö s tlich  vom  B o tan isch en  
G arten , die S ch u lg ä rten  (Abb. 10, S. 663), S ied le rg ä rten , 
K le in g ä rten , B aum schu len  u n d  d ie  h ie rm it zu sam m en 
h än g en d e  In d u s trie  au fnehm en  soll, so w e it d iese  F re i 
flächen  b ean sp ru ch t. ...
• A uf die B ep flan zu n g sv o rsch läg e  im  E in ze ln en  n a h e r  
e inzugehen  m üssen  w ir un s v e rsag en . B e m e rk t sei n u r, 
daß  die B epflanzung  d e r  F läch en  im a lte n  A u ss te llu n g s
p a rk  m it B lum en ab sich tlich  n u r g a n z  z u rü c k h a lte n d  
v orgesehen  is t, um  h ie r g ro ß e , ru h ig e  F lä c h e n  u n d  
d am it e inen G egensatz  zu den  S o n d e rg ä r te n  u n d  
S am m elausste llungen  im  G roßen  G a rten  zu  schaffen .

K urz  e in gegangen  sei noch  a u f  d ie  A u sg e s ta ltu n g  
des A u sste llu n g sg eb äu d es fü r die Z w ecke d e r G a r te n 
b au au ss te llu n g  (vergl. G riu id riß  A bb. 19, S. 665 und  
die S chaub ilder v e rsch ied en e r In n en räu m e  A bb. 14
u. 15, S. 664 u. Abb. 16— 18, S. 665). D ie V e rfasse r 
g ingen  h ier von  dem  G ed an k en  au s, d aß  d ie  H au p t-  
räum e in d e r H au p tsach e  eine D a u e rd e k o ra tio n  m it 
Holz- u n d  S to ffe in b au ten  e rh a lte n  u n d  in  F o rm  un d  
F a rb e  a rch itek to n isch  śo d u rch g eb ild e t w e rd e n  sollen, 
d aß  sie an  sich schon  e in d ru ck sv o ll sind . B ei den 
B lum enschauen  w ird  v o rg esch lag en , „ jed e s  M al eine 
b estim m te B lu m en art a ls  H au p tm o tiv  fü r e inen  b e
stim m ten  R aum  vo rzusehen , d e ren  F a rb e  u n d  E ig en a rt 
sich an d e re  e tw a  g le ichze itig  zu v e rw en d en d e  P flanzen  
u n te ro rd n en  u nd  harm onisch  an sch m ieg en  m ü ssen “ . 
A uf d iese W eise w ü rd en  sich d an n  R au m a u ss ta ttu n g  
u nd  P flanzenschm uck , die au ch  in d en  F a rb e n  Zu
sam m engehen  m üssen , zu h ö ch s te r W irk u n g  vereinen 
können . G ru n d sä tz lich  soll d av o n  ab g eseh en  werden, 
die sonst üb lichen  zah lre ich en  k le in en  D ioram en vor
zuführen , d agegen  soll nach  dem  V o rsch lag  in Abb. 18, 
S. 665, ein die H eim a t d e r A stiiben  u nd  H ortensien 
d ars te llen d es D io ram a „einen  G lan zp u n k t der A us
ste llung  in den  In n en räu m en  b ilden  u n d  a lle  bisherigen 
d e ra r tig e n  V orfü h ru n g en  ü b e rtre ffe n “ .

N ach  B edarf w erden  neben  dem  H au p tau ss te llu n g s
g ebäude  fü r In d u s trie au ss te llu n g , w issen sch aftlich e  so
wie P lan - u n d  M odellau ss te llungen  noch  die and e ren  
N eb en b au ten  un d  nach  B ed arf neu  zu e rr ic h te n d e , p ro 
v isorische B au ten  au f den  v o rh a n d e n e n  F re iflä c h en  h e r
anzuziehen  sein. Bei d e r  U n b estim m th e it des P ro 
g ram m s u n d  vo r allem  des B ed arfes  s ind  d iese  F ra g e n  
jedoch n u r g e s tre if t u nd  n ich t im  E in ze ln en  e rlä u te r t.

M an d a rf  nach  d iesen  V o re n tw ü rfe n  au f d ie  en d 
g ü ltig e  A u sg esta ltu n g  d e r G arten b au -A u ss te llu n g  g e 
sp an n t sein. H offen tlich  le g t d ie  K o s te n f ra g e  die 
P h an ta s ie  in n ic h t zu enge  F esse ln . —  F r. E .

Wettbewerbe.
Einen Ideenw ettbew erb  für die E rrichtung e in es  G e

schäftsh au ses in O berhausen auf dem Gelände zwischen 
Breite- und Industriestraße (Industrieplatz) veranstaltete 
die Firma „Vereinigte Verlagsanstalten A.-G., Oberhausen, 
Rhld.“ unter den A rchitekten der Ortsgruppen Duisburg 
und Essen des B. D. A. Außerdem waren zur Teilnahme 
aufgefordert die Areh. B .D . A. Reg.-Bmstr. S c h e i b  - 
Köln und Dombmstr. M a t  e r n - Paderborn. Im Preis
gericht befanden sich Arch. B .D .A . B ö g e r s h a u s e n -  
Oberhausen, Arch. B. D. A. Wilh. W  e im a n n -D u is b u r g  
Beigeord. Stadtbrt. J  ü n  g e r  i c h - Oberhs., Beigeord. 
Ob.-Brt. P r e g i t z e r  - Duisourg. Unter 22 eingegangenen 
Entwürfen entfielen ein I. Preis auf Arch. B. D. A. Re°\- 
Bmstr. Otto S c h e i b -  Köln, ein II. Preis auf Arch. B. D. A. 
F e u g e - Oberhs., ein w eiterer II. Preis auf Arch. B. D. A. 
”  e g e r l f - Essen. Ankäufe entfielen auf Adolf F e l d -  
m a n n  und Otto S i e b e n k o t t e n ,  beide in Essen. —

E inen W ettbew erb betr. S tad terw eiteru n gsp lan  für 
L angenbielau , Krs. Reichenbach i. Schl., veranstaltet der 
Magistrat mit F rist zum 1. März 1925 unter in Schlesien 
ansässigen Städtebauern. Ausgesetzt drei Preise von 3000,
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2000 und 1000 G.-M., A nkauf w eiterer E ntw ürfe  für je 
500 G.-M. Vorbehalten. „Die P reisrich ter w erden den Be
teiligten später bekanntgegeben“ (doch jedenfalls m inde
stens in den Bedingungen? Die Red.). Bedingungen und 
S tadtplan 1 :5000 gegen 12 G.-M. vom Stadtbauam t. 
Lnbeschädigte U nterlagen w erden bis 1. Jan . zum gleichen 
Betrage zurückgenommen (der doch auch bei Einreichung 
eines Entwurfes zu rückersta tte t w ird? Die Red.). —

An unsere Leser!
D ie D eu tsch e B a u ze itu n g  erscheint ab 1. Ja n u a r  1925 

wiederum in verm ehrtem  Umfange, so daß jede Nummer 
des H auptblattes 8 Seiten enthält. A n den Sonnabenden 
w erden abwechselnd, wie schon in diesem Q uartal, regel-' 
mäßig 8 Seiten der beiden Beilagen „K onstruk tion  und 
Bauausführung“, bzw. „S tad t und Siedelung“ hinzugefügt. 
Der gesam te redaktionelle T eil w ird auf K unstdruckpapier 
gedruckt, so daß beste W iedergabe a l l e r  A bbildungen 
gesichert ist. Die Beilage eines besonderen, nur einseitig 
bedruckten K unstblattes in jeder W oche bleibt bestehen.

ei Preis erhöht sich tro tz  dieser E rw eiterungen und V er
besserungen auf nur 3 M. monatlich.
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* B A U  W I R T S C H A F T S  - U N D  *
* B A U R E C H T S F R A G E N  *

Aus der Bautätigkeit.
W e t t b e w e r b s m ö g l i c h k e i t e n  d e s  d eu tsch en  B a u g ew erb es

im A uslande. Nachdem die finanzielle Lage der meisten 
europäischen S taaten, besonders d er durch den W eltkrieg 
sehr in M itleidenschaft gezogenen K leinstaaten  sich ganz 
erheblich gebessert hat, beginnt man nunm ehr auch über
all die jahrelang vernachlässigten und zurückgestellten 
W irtschaftsbauten durchzuführen. Für die deutsche Bau
industrie, die sich in den m eisten dieser S taaten  schon 
vor dem Kriege einen Namen geschaffen hat, bieten sich 
hier aussichtsreiche W ettbew erbsm öglichkeiten.

Zunächst tr it t G r i e c h e n l a n d ,  nachdem  durch die 
Gründung eines großen F inanzkonzernes die erforderlichen 
Mittel sicher gestellt sind m it einem großzügigen W irt
schaftsprogramm hervor. A then und P iräus sollen durch 
eine neue W asserleitung m it dem W asser des M arathon
flusses versorgt werden, d a  die bisherige W asserversor
gung bei weitem nicht mehr ausreicht. Ein großes E lek
trizitätsw erk allerneuesten Stiles und m odernster E inrich
tung is t für die V ersorgung dieser beiden S tädte mit 
K raft und Licht geplant. Im Zusamm enhänge hiermit 
werden umfangreiche Industrieprojekte durchgeführt. Durch 
den Ausbau der Schnellbahn P iräus—A then bis Kephissis 
soll eine Verbindung Athens mit dem Seehafen hergestellt 
werden. Ein weiteres P ro jek t großzügigster A rt is t die 
beabsichtigte Trockenlegung der Umgebung von Saloniki 
und Kavalla. Die bedeutenden Flächen, die gewonnen 
werden, sollen der Landw irtschaft zugute kommen. 
Schließlich sollen die bisher unausgenutzten W asserkräfte 
Mazedoniens und Thessaliens, die auf 500 000 Pferdekräfte 
geschätzt werden, dem Lande nutzbar gem acht werden.

Unter Zuhilfenahme eines A uslandskredits beabsichtigt 
R u m ä n i e n  mehrere tausend K ilom eter a lte r Bahn
linien, die infolge der neuen V erhältnisse hohe w irtschaft
liche Bedeutung erlangt haben, doppelgleisig auszubauen 
und m ehrere neue Bahnlinien einzurichten. Die D urch
führung dieses Planes wird viele Milliarden Lei bean
spruchen.

Auch in A e g y p t e n  is t in den letzten  Jah ren  kaum  
etwas für die E rhaltung bzw. E rneuerung des Bahnwesens 
getan worden. Die S taatsbahnverw altung h a t daher dem 
1 inanzministerium einen P lan  zur R eorganisation  des 
Bahnw'esens unterbreitet, für dessen D urchführung in den 
nächsten drei Jahren etw a 3 500 000 ägvpt. P fund erforder
lich sind.

Nach dem V erlust der Häfen Triest, Fiume und Zara 
plant J u g o s l a w i e n  den Bau neuer großer H afenan
lagen sowie die E rw eiterung und M odernisierung der 
H afenstadt Spalato und schrieb h ierfür einen W ettbew erb 
aus (vgl. Dtsch. Bauztg. 57. Jah rg ., Nr. 68/69 u. 58. Jahrg .. 
Nr. 90).

L e t t l a n d ,  das bereits große Industrieaufträge nach 
Deutschland vergeben hat, schreibt zur Zeit w eitere um 
fangreiche A ufträge aus. Das F inanzm inisterium  ver
handelt augenblicklich in Berlin m it m ehreren Großfirmen 
Deutschlands wegen des A usbaues des lettischen E isen
bahn- und Hafenwresens. D er A usbau der lettischen 
W asserkräfte is t ebenfalls in A ussicht genommen.

F i n n l a n d  w ird  den Hafen von Abo bedeutend er
weitern. Nach den vorliegenden P länen  is t eine V er
längerung der K aistrecke um 1000 m beabsichtigt. W eitere 
große K rane sollen angeschafft und die Schloßfahrrinne 
ausgebaggert w e rd e n .. G eplant is t ferner die V erlängerung 
der Eisenbahn von  Letim äki nach dem Gebiet von Pansi- 
Emradet, wo große Benzin- und Petroleum lager eingerich
tet werden sollen.

Aus den a b g e t r e n n t e n  G e b i e t e n  is t zu nennen 
die E rneuerung und E rw eiterung des Memeler Hafens, wo
für von der litau ischen R egierung bereits größere Mittel 
bewilligt w urden und der Bau der A lsensundbrücke, welche 
mit einem K ostenaufw ande von 2,7 Mill. K ronen ohne 
Landerw erb in absehbarer Z eit e rbau t werden soll. —■

Zur L a g e  d es B a u m a rk tes. Bis je tz t, kurz vor dem 
Ende der d iesjährigen B auperiode, hat sich die B autätig 
keit in D eutschland zunehm end belebt, N unm ehr muß 
man aber dam it rechnen, daß die je tz t schon stellenweise 
stark  au ftre tenden  N achtfröste  der B au tä tigkeit ein 
schnelles Ende bereiten. Der Beginn von N eubauten wird 
daher im allgem einen verschoben bis zur nächsten  Bau
periode, die w ahrscheinlich m it einer sta rken  Belebung

einsetzen wird, besonders, w enn bis dahin die Schwierig
keiten  der K reditbeschaffung w enigstens teilw eise behoben 
sind. Demzufolge hat sich die Zahl der Bauvorhaben be
sonders des W ohnungsbaues in den letzten W ochen be
deutend verm ehrt. Trotzdem  sich die w eitaus meisten 
dieser Bauvorhaben nur m it komm unaler U nterstützung 
durchführen lassen werden, kann man doch immer deu t
licher den günstigen Einfluß der G ewährung von 
H auszinssteuerhypotheken auf die private B autätigkeit 
feststellen. —

E ine so z ia le  W oh n u n g sb a u k a sse  in  H artum , einem 
K irchdorf im Kreis Minden, die verzinsliche E inlagen en t
gegennim m t und K apitalien un ter rech t günstigen Be
dingungen an Baulustige auf 10 Jah re  zinsfrei ausleiht, 
is t von der dortigen G emeindeverwaltung ins Leben ge
rufen worden. Die Gemeinde h a t auch Vorsorge ge
troffen. daß Bauplätze in genügender Zahl vorhanden sind.

H eim stä tten b au  in  H alberstadt. Die „H alberstädter 
H eim stätten-B augenossenschaft“ b itte t die S tadtverw altung, 
aus dem Steueraufkom men für 1925 die H auszinssteuer
hypotheken für 25 H eim stätten-N eubauten bereitzustellen, 
die zum Teil für K inderreiche, K riegsbeschädigte und 
Flüchtlinge bestim m t sind. Zur w eiteren Finanzierung 
sollen Genossenschaftsm ittel, erste H ypotheken aus der 
L andespfandbriefanstalt und langfristige Zwischenkredite 
durch V ermitlung der provinziellen „W ohnungsfürsorge- 
G esellschaft“ herangezogen werden. —

T ä tig k e it  der M itte ld eu tsch en  H eim stä tte  in W ern ig e
rode. Die Stadtverw altung in W ernigerode am Harz ha t 
beschlossen, der „M itteldeutschen H eim stätte“ zwei P a r
zellen auf dem Eisenberg kostenlos im E rbbaurecht zu 
überlassen. Die H eim stätte will hier 20 W ohnhäuser für 
abgebaute Beamte errichten. —

W ir ts c h a f ts la g e  d e r  B a u s to f f in d u s tr ie .
D ie L a g e  d es H o lzg ew erb es in  den M onaten A u g u st  

bis O ktober zeigt nach den Berichten im „Reichsarbeits
b la tt“ über „A rbeitsm arkt und W irtschaftslage“ gegenüber 
den V orm onaten im ganzen eine, allerdings nur sehr ge
ringfügige, Belebung. Im Einzelnen sagen die Berichte 
das Folgende aus:

Im A u g  u s t zeigte sich auf dem H o l z m a r k t  eine 
leichte Belebung, doch beschränkten sich die Umsätze auf 
E rgänzungen der Lager im Holzhandel, w ährend die V er
braucher selbst sich erst in geringem  Maße eindeckten. 
Zu größeren Abschlüssen kam  es nicht. Die P reise  fielen 
nicht mehr, sondern stiegen. Der ostpreußische H olzm arkt 
lag im Ganzen still, und der Absatz w ar tro tz gew isser 
N achfrage schlecht; z. T. w urde auf die Einführung der be
schlossenen F rachtvergünstigungen gew artet. In  einzelnen 
Gebieten, so z. B. im A ugsburger Bezirk, w urden noch 
N otverkäufe vorgenommen.

Bei den S ä g e w e r k e n  nahmen Betriebseinschrän
kungen und Stillegungen zunächst noch zu, erst gegen 
Ende des Monats und A nfang Septem ber besserte sich 
teilweise der schlechte A uftragseingang. Einstellungen 
von A rbeitskräften in Betrieben der H olzindustrie wurden 
für die erste Septem berwoche aus Berlin, Schlesien, P ro 
vinz Sachsen, Thüringen, Lübeck, Schleswig-Holstein, 
Hessen-Nassau, Oberbayern, Schwaben und Pfalz gemeldet. 
In  Oldenburg hielt die Ende A ugust einsetzende Besserung 
in der nächsten W oche n ich t m ehr an. D er Mangel an 
B etriebskapital m achte sich im ganzen bei den Säge
w erken unverm indert geltend; auch der E ingang der 
Zahlungen seitens der K undschaft verzögerte sich im All
gemeinen beträchtlich. Die Löhne blieben unverändert, 
nur in Bayern erfolgte eine geringfügige Erhöhung beim 
Abschluß eines neuen T arifvertrages. —

Im S e p t e m b e r  hat sich die Lage des ostdeutschen 
Holzhandels und der Sägew erksindustrie zum Teil etwas 
gebessert. Im K önigsberger Bezirk stieg die N achfrage 
(hauptsächlich nach K ieferstam m brettern zur Beseitigung 
der entstandenen Sturm- und W asserschäden). Im Allen- 
ste iner Bezirk hingegen kam  das G eschäft Ende Septem 
ber fas t völlig w ieder zum Stillstand. Die F rach ten 
verbilligung führte eine teilw eise Belebung herbei. Zum 
Teil kam  die F rachterm äßigung für dieses Jah r zu spät, 
weil die B estände auf den Sägem ühlen zum w eitaus über
w iegenden Teile bei der ständigen G eldknappheit schon 
früher h a tten  verkau ft w erden müssen. Die Sägew erks
industrie im Osten is t in die stillste  Zeit des Jah res ein-
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«•etreten. bis der Schnitt des Rundholzes aus neuem  Ein
schlag wieder neue Beschäftigungsmöglichkeit bietet. 
Auch der Platzholzhandel kommt m it Frostbeginn zum
Erlahmen. , . __

Der Auftragseingang bei den Sagewerken wird von 
Verbandsseite als erheblich größer als im Ju li und August 
bezeichnet; ein guter Geschäftsgang ist allerdings trotz 
der merklichen Besserung noch nicht erreicht. In bud- 
deutschland ist die erw artete Belebung des Geschäfts
ganges nicht eingetreten. Im W ürzburger Bezirk nahm 
die Beschäftigung der Sägewerke ab. Der Bericht der 
Handelskammer W ürzburg weist auf das Mißverhältnis 
zwischen den hohen Einkaufspreisen von Rundholz zu den 
Verkaufspreisen für die fertigen W aren hin. Bei den 
thüringischen Sägewerken hob sich Ende September der 
Absatz bei steigenden Preisen. — „  . ,

Im O k t o b e r  waren nach 193 vorliegenden Berich
ten an das Reichsarb.-Blatt 43 v. H. Arbeitskräfte in 
schlecht beschäftigten Betrieben tätig , gegen 52 v. H. im 
September; als gut beschäftigt wurden nur 18 v. H. gegen 
19 v. H. im Vormonat bezeichnet, Die Lage auf dem 
Arbeitsmarkt besserte sich im Allgemeinen. Von den 
Handelskammern wurde vereinzelt darauf hingewiesen, daß 
die Umsätze der Holzindustrie z. T. kleiner als im Sep
tember waren, z. B. im Bezirk Augsburg.

In Ostdeutschland hielt die Geschäftsbewegung der 
S ä g e w e r k i n d u s t r i e  und des Holzhandels auch im 
Oktober an. Die Preise bei den Rundholzversteigerungen 
stiegen. Nachfrage herrschte besonders nach Stammein
schnitt, doch kamen größere Geschäftsabschlüsse infolge 
der Geldknappheit nicht zustande. In der Ausfuhr konnte 
keine Steigerung erreicht werden. Der Bauholzmarkt lag 
ziemlich still. In der ostpreußischen Sägeindustrie wurden 
die Löhne erhöht.

Im Berliner Bezirk ist in der Sägeindustrie und im 
Holzhandel dem September gegenüber ein Rückschlag ein
getreten. Der Lohnkampf im Berliner Platzholzhandel 
legte das Verladegeschäft der nach Berlin liefernden 
Sägewerke längere Zeit brach. Im westlichen Erzgebirge 
war für Holzschleifereien und Sägewerke gute Beschäfti
gung zu verzeichnen.

ln  Süddeutschland w ar die Nachfrage nach Schnitt
holz nicht besonders rege. Die Anfang September einge
tretene Geschäftsbelebung ebbte z. T. wieder ab. Nur im 
Regensburger Bezirk hielt die leichte Besserung auch im 
Okt. an. Der Auslandsmarkt ist für das oberbayerische 
Holzgewerbe fast völlig gesperrt. In Baden hat sich die 
Nachfrage nach Sägewaren im Oktober verm indert, so 
daß der ■ Geschäftsgang trotz der erfolgten Frachterm äßi
gung einen Rückgang erfuhr. —

Zur Lage des B austoffm arktes. Eine Belebung des Bau
stoffmarktes konnte in den letzten W ochen festgestellt 
werden. Die Z e m e n t i n d u s t r i e  verzeichnete infolge 
des günstigen Bauwetters eine Zunahme der Bestellungen 
um etwa 15 v. H. gegenüber dem Vormonat. Auch der 
Auslandversand erfuhr in den letzten W ochen eine er
freuliche Belebung. Als Käufer tra ten  besonders Japan  
und die nordischen Staaten hervor. Diese Geschäfts
belebung reicht jedoch nicht aus, um die .schwierige Lage 
der Zementindustrie einer fühlbaren Besserung zuzuführen.

Die Z i e g e l i n d u s t r i e  konnte, soweit sie überhaupt 
noch tätig  ist, besonders in den frachtgünstig gelegenen 
Gegenden durch umfangreiche Auslandlieferungen, be
sonders nach England in den letzten W ochen noch guten 
Absatz erzielen. Bei den zahlreichen Anfragen und Auf
trägen aus dem Ausland werden die Läger vermutlich noch 
bedeutend geschwächt werden. Der heimische Baum arkt 
tra t als Käufer nur noch in Einzelfällen auf. So be
grüßenswert die Absatzmöglichkeit nach dem Auslande für 
die Ziegelindustrie ist, bleibt doch zu bedenken, daß eine 
übermäßige Räumung der Bestände für die heimische Bau
tätigkeit, besonders in bestimmten Gegenden N orddeutsch
lands, zu Beginn der nächstjährigen Bauperiode sich un
angenehm bemerkbar machen kann.

Der B a u h o 1 z m a r k t hat in den letzten W ochen 
kaum eine Veränderung erfahren. Die ungünstigen K re
ditbeschaffungsmöglichkeiten lassen Ankauf größerer 
Posten auf Lager nicht zu. Die Sägereien erhalten ihre 
Betriebe oft nur noch unter den größten Opfern aufrecht. 
Verkäufe um jeden Preis sind nicht selten. Tischlerware 
wurde durchweg so gut wie garnicht umgesetzt, da weder
Bau- noch Möbeltischlerei nennenswert beschäftigt sind. __

D ie po ln ische H olzindustrie. Die Holzindustrie und 
die Holzausfuhr Polens entwickelten sich in den drei letzten 
Jahren trotz einer Reihe von Hindernissen günstig. Die 
Zahl der Sägewerke ist in diesem Zeitabschnitt um 100 
v. H. gestiegen und beträgt heute 2000 Gatter. Die Aus
fuhr betrug im Jahre 1921: 1 600 000 cbm, 1922: 2 800 000
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cbm 1923: 4 000 000 cbm. Die gegenw ärtige W irtschafte
krise hat die H olzindustrie Polens stark  e rsch ü tte rt und 
die seit Beginn dieses Jah res einsetzenden E inschrän
kungen haben sich empfindlich bem erkbar gem acht. 
Gegenwärtig ruhen fast säm tliche Sägew erke Zum 
Schluß der diesjährigen G eschäftszeit w aren nur ;!0 ' -  -
sämtlicher G atter tä tig  und die A usfuhr ist jm  j t u i  h- 
sc-hnitt um 50 v. H. zurückgegangen. Die polnische Holz
industrie ist durch die Tschechoslowakei, Rum änien, 
Litauen. Lettland, Estland und in erster Lime durch 
Rußland von den A uslandsm ärkten verd rän g t w orden und 
kann m it ihren hohen Preisen n ich t mehr in W ettbew erb 
treten Am 1. Oktober sollte der neue Holzschlag be- 
ofnnen doch verfügt die Industrie n ich t über das nötige 
K apital um den Jahresbetrieb  zu eröffnen. Alle kleinen 
F irm en 'sind  von der Bildfläche verschw unden, und selbst 
alte eingeführte Firmen m it eigenen W äldern stehen dem 
schwierigen Problem des K onkurrenzkam pfes gegenüber. 
Um die polnische Holzindustrie w ettbew erbsfähig zu e r
halten, wären nicht nur V ergünstigungen seitens der poln. 
Regierung, wie Aufhebung der A usfuhrgebühren, H erab
setzung der E isenbahntarife, langfristige K redite und Ga
rantien der Staatsbanken bei der A usfuhr erforderlich, 
sondern auch der Zusammenschluß der polnischen Holz
produzenten in einem H olzsyndikat, dessen A ufgabe es 
wäre, die gesam te Produktion, den Innenhandel und die 
Ausfuhr zu organisieren. Das Syndikat w ürde sich, wie 
die polnische Fachpresse schreibt, verpflichten, den Holz
bedarf der Regierung zu decken, sowie eine Handelspolitik 
zu treiben, die den w irtschaftlichen Interessen der poln. 
Regierung entspricht. — N. D. O.

Geldwirtschaft.
Die A u flösu n g  der In f la tio n sg e se llsc h a fte n  im  B au

gew erbe und B au sto ffhan d el. Trotz der sehr darnieder
liegenden B autätigkeit er.streckte sich das Gründungs
fieber, das in der Inflationszeit überall herrschte, auch auf 
die Bau- und Baustoffindustrie. Zahlreiche kleine Firmen 
des Baugewerbes wurden aus offenen Handelsgesellschaf
ten oder Gesellschaften m it beschränkter Haftung in 
Aktiengesellschaften umgewandelt, weil man hoffte, auf 
diesem" Wege den K apitalbedarf auf b reitere Grundlage 
stellen zu können. In den allerm eisten Fällen sah man 
sich nach der Durchführung der Umwandlung jedoch stark 
enttäuscht. Besonders lebhaft gestalte te  sich die Gründer
tä tigkeit auf dem Baustoffm arkt, um die Ausbeutung 
kleiner, ja  selbst kleinster Baustoffvorkom men in die Wege 
zu leiten. Da meistens eine andere Unterbringung nicht 
möglich war, wurden die A ktien dieser Gesellschaften in 
die Hände der kleinsten K apitalgeber geleitet. Das in 
dieser Form hereingenommene K apital w ar jedoch meistens 
schon bei der Einzahlung so erheblich entw ertet, daß 
viele Firmen gar nicht erst an die D urchführung ihres 
Tätigkeitsprogram m es schreiten konnten. Durch die 
Stabilisierung wurden die m eisten G esellschaften infolge 
ihrer nunmehr offen zutage tretenden K apitalarm ut in die 
allerschwierigste Lage gebracht, so daß viele Firm en sich 
gezwungen sahen, zu liquidieren. So haben allem vom
1. Januar bis 1. Oktober d. J . 15 Bau- und B austoffaktien
gesellschaften bereits die L iquidation durchgeführt; davon 
sind 30 Gesellschaften in K onkurs gegangen. 322 Gesell
schaften m it beschränkter H aftung und offene Handels
gesellschaften sind in dieser Zeit bei den R egistergerichten 
gelöscht worden. Daß der A uflösungsvorgang der In
flationsgesellschaften am Bau- und B austoffm arkt noch 
nicht beendet ist, geh t daraus hervor, daß bei zahlreichen 
für die Monate O ktober bis Dezember angekündigten  oder 
in Aussicht genommenen General- oder G esellschafter
versammlungen über L iquidationsanträge der V erw altungen 
Beschluß gefaßt werden soll. So schm erzlich dieser Vor
gang für die einzelnen betroffenen G esellschaften sein 
möge, so notw endig ist er jedoch *zur G esundung der Ge
samtlage der deutschen Bau- und B austoffindustrie. — 

Wettervoraussagen.
D a s W etter  im  Jah re 1925. Der V erfasser der in  

Nr. 96 gebrachten W ettervoraussage für 1925, S tadtbrt, 
Laspeyres, Bielefeld, b itte t uns nachzutragen, daß bei 
Dezember 1925 der letzte Satz heißen muß: Ende wieder 
meist trocken und heiter m it Frost. —

In h a lt:  Id een -W ettb ew erb  Ju b iläu m s-G arten b au -A u sste llu n g  
D resden  1926. — W e ttb ew erb e . — An u n se re  L e^er! —

B au w irr schafts- und B a u re c h ts fra g e n : A us d e r  B a u tä tig -  
i W ir tsc h a f ts la g e  d e r  B a usto ffindustrie . - -  G eldw irt-

sc n a tt. — W ette rv o ra u ssag en . —

w., J .er1^  ^ r  D eutschen Bauzeitung, G .m .b .H .  in Berlin.
F ü r die R edaktion  veran tw ortlich : F r i t z  E i s e l e n  in  Berlin.

D ruck: W . B ü x e n s t e i n ,  B erlin SW  48.
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