
DER LANDLICHE SIEDLUNGSBAU AUF DER 
DEUTSCHEN BAUAUSSTELLUNG BERLIN

VON ARCHITEKT BDA BRUNO AHRENDS, BERLIN, LEITER DER SONDERAUSSTELLUNO •  8 ABBILDUNGEN

Die auBere Form des heutigen Siedlungs- sich bezahlte Hilfskrafte nicht halten, und eine 
jgehoftes erwachst aus den neuen Forderungen hohe, steilgedeckte Scheune bedarf ohne maschi- 

an die GrundriBgestaltung und an den Aufbau. nelle Hilfe einer groBeren Zahl von Menschen 
Die Notwendigkeit, den Siedler in  seiner Arbeit zum Vollbansen, ais eine flachgedeckte. 

zu entlasten und ihm jeden iiberfliissigen Weg Breit gelagerte groBe Fenster im Wohnteil, 
zu ersparen, zwingt zur auBersten Beachtung be- Fensterbander in den Stallen fiihren zum Hori- 

triebswissenschaftlicher Forschungsergebnisse —  zontalismus im Aufbau des Baukórpers. 
so z. B. zum Zusammenbau von Wohnteil, Stall So entsteht zwanglaufig eine neue Form, und 
und Scheune. damit wird sich das Bild unserer Dorfer und

Die Forderung, m it allen Mitteln an den Bau- Siedlungen allmahlich wandeln. Die Aufgabe des 
kosten zu sparen, fiihrt zur Einschrankung der Architekten ist es, aus der Zweckform die Kunst- 

Grundflache des Wohnteiles, und damit Schaf- form zu entwickeln. W ir hoffen und glauben, 

fung moglichst ausbaufahiger Raume im  Ober- daB wir neben dem Alten bestehen kónnen, und 

geschoB, damit aber weiter zum flachen Dach daB es uns moglich ist, die neuen Bauten ebenso 
iiber einem zweiten VollgeschoB. gliicklich m it der Landschaft in Verbindung zu

Die schon seit Jahren vielfach flach gedeckte bringen, wie es die Baumeister des alten Bauern- 

Scheune setzt sich durch, denn der Siedler kann hauses gekonnt haben.

DEUTSCHE BAUZEITUNG H R 7
MIT DEN B E IL A 6 E N  STADT UND SIEDLUNG S l i l S
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W e id e w ir ts c h a ftłs te lle  fu r 20 ha ARCHITEKTEN BDA FRITZ UND PAUL RODER, BRESLAU
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Landarbeiterstelle ARCHITEKT BDA BRUNO AHRENDS, BERLIN

Fotos Taubert-Neumann, Berlln-Friedenau
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Foto Taubert-Neumann, Berlin-Friedenau Aufbaustello fQr 7,5 ha
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HOhnerfarm fiir 1000 HOhner

B lu m e n g S rtn e rs te lle
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A R C H IT E K T E N  
O B ER REG IER U N G S- 
U N D  LA N D E S K U L - 
TU R R A T
D R . KA NN EN B ER O  
FR A N K FU R T (O D ER ) 
U N D
A R C H IT E K T  
K ROGER, RAUD> 
N IT Z  (W P R .)

B au ern ste lle  fOr 15 ha

D er Bau s te ilt e in en  b e re its  z a h lre ic h  a u sg e fflh rten  E n tw u rf d e r  o b ig e n  V e r fa s s e r  d a r  und z e ig t  d ie  g u te  W irk u n g  
n e u ze itlic h e r B au form en  in d e r  Land sch aft
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LANDWIRTSCHAFTSGEBAUDE IN DANEMARK
ARCHITEKT: CURT LOTTICHAU, KOPENHAG EN «  10 ABBILDUNGEN

TE X T: A R C H IT E K T  H E R M A N N  S TE U D E L , B E R L IN -S T E G L IT Z  
t

Gehfift „ T je le  A v ls g a a rd “ , A n s ic h t d e s  K u h s ta lle s , im  H ln te rg ru n d  d e r  G e tre ld e s p e ie h e r

Mit dem Fortschreiten der Kultur werden die 
Anspruche, die an die einzelnen Menschen gestellt 

werden, immer gróBer; das Arbeitsgebiet der ein
zelnen Berufe erweitert sich immer mehr. Das 
gilt besonders auch fiir die Architekten. Die Viel- 
seitigkeit des Architektenberufes erfordert nicht 

nur auf kiinstlerischem Gebiet ein groBes Konnen, 
sondern auch auf allen technischen und hygie- 

nischen Gebieten.
Im Wohnungs- und Industriebau usw. hat der 

Architekt viele Fortschritte gemacht; auf dem Ge
biet des Landwirtschaftsbaues dagegen ist er zum 
gróBten Teil bis heute noch genau so konservativ 

geblieben wie der Bauer selbst. Sobald Landwirt
schaftsgebaude errichtet oder umgebaut werden 
sollen, lassen sich die meisten Architekten von 

den Bauern beraten. Der Architekt macht viel- 

leicht Yorschlage iiber neuzeitliche Baumateri- 
alien, Einrichtungen, die die Feuersgefahr ver- 

ringern, werden beriicksichtigt usw. Vorschlage 

und Anregungen dagegen, die den Betrieb selbst 

angehen, werden nur in seltenen Fallen gemacht; 

weil der Architekt im allgemeinen nichts von der 

Landwirtschaft versteht. Deshalb ist es notwendig, 
daB Architekten, die Landwirtschaftsgebaude 

bauen wollen, sich genau in dem Betrieb des be- 

treffenden Gehóftes hineinversetzen konnen. Der 

Architekt muB beim Projektieren iiberlegen, wie 

er die verschiedenen Gebaude im Yerhaltnis zu-

einander anlegen muB, um den Betrieb móglichst 
rationell zu gestalten; er muB vor allem wissen, 
wo er miihselige Menschenarbeit durch mecha- 
nische und technische Einrichtungen ersetzen 

kann, so daB der Betrieb besser und billiger wird. 
Genau wie die Industrie sich umstellen muB, um 
mit Erfolg in Wettbewerb mit dem Ausland treten 

zu konnen, genau so muB die deutsche Landwirt
schaft aus ihrer teilweisen Riickstandigkeit her- 
ausgerissen werden und ihre Betriebe durch 
modern-technische Errungenschaften rationali- 
sieren. Von diesem Gesichtspunkt aus arbeiten 

die danischen Landwirtschaftsarchitekten gemein- 
sam m it den danischen Bauern. Im  folgenden wird 
ein Beispiel dieser Zusammenarbeit dargestellt.

In  der danischen Landwirtschaft iiberwiegt seit 
vielen Jahren die Yiehzucht; denn es hat sich her- 

ausgestellt, daB sie bei den dortigen Yerhaltnissen 

fiir den Bauer eintraglicher ist ais der Ackerbau. 
Demzufolge ist die Entwicklung darauf gerichtet, 

diesen Teil der Landwirtschaft móglichst organisch 

auszubauen. Der fortschrittliche Bauer ist stets 

bemiiht, eine Erhohung der Produktion und eine 

weitere Verbesserung der Qualitat der Erzeugnisse 

zu erzielen. Ein dem Bauern unentbehrlicher 

Mitarbeiter und Berater ist der Architekt; denn 

von ihm hangt es ab, ob der Betrieb zeitgemaB 

eingerichtet wird und so auf dem Markt kon- 

kurrenzfahig ist.
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B lick  in den  K uhsta ll

Ein modernes Gehoft muB in vielen Be- 
ziehungen industrialisiert sein. Forderwagen, 
Transportbander, Saugkanale sowie maschinelle 
Einriehtungen tun hier unschatzbare Dienste. Die 
folgenden Abbildungen sollen dazu dienen, den 
Betrieb einer mustergiiltigen Wirtschaft in Dane- 
mark zu zeigen. Nach einer Feuersbrunst, der die 
alten Gebaude dieses Gutes zum Opfer fielen, 
wurde Architekt Curt L i i t t i c h a u ,  Kopen* 
hagen, mit der Neuerrichtung beauftragt. Der

Architekt hat hier alles getan, um den groBen Be
trieb zu einer organischen Einheit zusammen- 
zufassen.

Ais Zentrum des ganzen ragt der Turm, der ais 
Getreidespeicher dient, empor. Das untere Ge
schoB in diesem Bauteil bildet eine groBe Halle, 
worin die Dreschmaschinen stehen (siehe Abb. 
S. 333, unten). Zum Dreschen kommt das Ge- 
treide von den links vom Turm liegenden aus- 
gedehnten Scheunen auf Forderungen heran.
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B lic k  in d ie  S ch e u n e

Nach dem Dreschen wird das Korn unmittelbar 
von der Maschine aus durch eine besondere 
Forderanlage (Saugkanale) nach den vier oberen 
Stockwerken des Turmes gebracht. Das Stroh 
geht auf Transportbandern nach den Raumen 
iiber den Stallen, in denen es gelagert wird. Ein 
besonderes Yerteilungssystem bringt es nach den 

verschiedenen Richtungen und Abteilungen. Durch 
diese Anordnung werden 500 Ztr. Gerste an einem 
Tage gedroschen —  gegen 350 Ztr. vor dem Um

bau des Betriebes — , und zwar m it einer Er- 
sparnis von sechs Mann und vier Pferden gegen 
friiher; das ist in der danischen Landwirtschaft 

ais ein Rekord anzusehen.
In den Scheunen lagern 1500 Fuhren Getreide, 

im Getreidespeicher gegen 7000 Ztr. Korn.
Im Turm ist eine Miihle sowie eine Reinigungs- 

maschine vorgesehen. Futter- und Abfallprodukte 
werden von hier aus unmittelbar nach den Futter- 

raumen der Stalle befórdert. H ier befinden sich

die Kochapparate, in denen das Futter fiir die 
Schweine bereitet wird. Durch diese praktische 
Einrichtung ist es ebenfalls gelungen, groBe Er- 
sparnisse an Arbeitskraften zu erzielen. E in ein- 
ziger Mann ist imstande, den groBen Schweinestall 
m it 600 Schweinen zu bedienen.

Der Kuhstall (Abb. S. 330) befindet sich in 
direkter Verbindung m it dem Turm, senkrecht 

zu der Scheunenflucht. Auch hier wird rationell 
gearbeitet. Das Futter gelangt zubereitet zum 
Teil vom Turm aus durch Kanale, zum Teil mit 
Forderwagen, die an der Decke hangen (siehe 
Abb. S. 333), unmittelbar in den Stall und wird 
hier direkt in die Futtergange verteilt. Uber 
dem Kuhstall liegen Raume fiir kleine Kalber. 
E in Fahrstuhl befórdert diese dorthin, wo sie in 
warmen Raumen untergebracht werden und die 
denkbar beste Pflege genieBen. Um ihr Gedeihen 

zu fordem, sind die Raume m it den Fenstern 
nach Siiden angeordnet; die Kalber bekommen

G e s a m t- 
G rundriB  

1 :1 5 0 0  

A R C H ITE K T  
CURT L U T T IC H A U  

KO PENH A G EN

ŁsSSfiEŚIS
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G ehttft „ T je le  A v ls g a a rd " . S c h n ltt d u rc h  G e tre ld e s p e ic h e r  1 :2 0 0 , G rundrlB  d e s  K u h s ta lle s  1 :5 0 0  
A R C H ITE K T CURT LO TTIC H A U , KO PENH AG EN
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AusfUhrung vo n  S c h e u n e  
und G e tre id e s p e ic h e r

(Abb. S. 331, oben) sind aus Holz auf Granit- 
sockel errichtet. Der Turin ist oben aus Holz, 

das untere Stockwerk dagegen aus Beton gebaut 
(Abb. S. 332). Samtliche Stalle sind feuersicher 
zum groBten Teil ais Betonbauten errichtet. Um 
das fiir die Kiihe so schadliche Kondenswasser zu 
yermeiden, sind die Decken isoliert.

Die groBe ZweckmaBigkeit und Sachlichkeit der 
Einrichtung geben der Anlage auch auBerlich ihr 
Geprage. Durch verstandnisvolle Gruppierung 
der verschiedenen Gebaude ist eine geschmack- 
volIe Anlage geschaffen worden, und so bedeutet 

dieses Gehóft auch in architektonischer Beziehung 
eine Bereicherung fiir die danische Landwirt- 

schaft (Abb. S. 329).

hierdurch reichlich Sonne durch Ultraglas. Wenn 
sie eine gewisse GroBe erreicht haben, kommen 
sie nach den Jungviehstallen.

Durch diese modernen Einrichtungen im Kuh- 
stall ist es móglich geworden, den Viehbestand um 
35 v. H. gegen friiher zu erhohen und doch nur 
die alte Anzahl von Leuten zur Bedienung bei- 

zubehalten.
AnschlieBend an den Kuhstall liegt der Schlacht- 

raum mit Kiihlbassin sowie Umkleideraum, und 

im Keller darunter der Kiihlraum, daneben die 
Heizung.

Samtliche Stalle sind m it Liiftung nach be- 
sonderem System versehen; Kuh- und Schweine- 

stalle sind mit Ultraglas verglast. Die Scheunen
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GUTSHOF M. BEI WISMAR
A R C H ITE K T BDA D IP L .-IN G . ER NST P R IN Z, K IEL •  6 A B B ILD U N G E N

G esam tan s ich t des G utshofes
I

i

Das erste Erfordernis fiir die Wirkung eines 
landlichen Baues ist das Herauswachsen aus der 
Landschaft, das dem alten Bauernhaus seine ge- 
fiihlsmaBig unverriickbare Stellung bis heute

geben hat, und die Erhaltung und Fortfiihrung 
dessen, was ais wertvolle Tradition in diesen 
Bauten uns iiberliefert ist. Gestaltungskraft und 
Heimatgefiihl haben den Kieler Architekten Ernst 
Prinz zu prachtigen Losungen moderner land- 
licher Architektur in Schleswig-Holstein gefiihrt. 
Neuerdings hat dieser nun eine ebenso bedeutsaroe 
wie dankbare Bauaufgabe erhalten, den Aus- und 
Umbau des groBen mecklenburgischen Gutshofes 
M. bei Wismar. (Vgl. Gesamtbau und Lageplan.)

Im  alten Kolonialland gelegen, wo Raum tur 
ausgedehnte Anlagen geniigend vorhanden ist, 
nimmt dieser Hof sonst kaum mógftche AusmaBe 
cin. Die Achse geht mitten durch das schlichte 
Herrenhaus hindurch, sie wird durch das Ein- 
fahrtstor m it lustigem Dachreiter kraftig betont. 
(Abb. S. 335, oben.) Dieses liegt innerhalb des 
Schweinehauses, das den QuerabschluB des ganzen 
Hofes bildet; von hier zur Linken das Kuhhaus 
(Abb. S. 335, unten), dem der Pferdestall sich an- 
schlieBt, zur Rechten die Scheunen. Eine feine 
Teilung der sonst iibermaBig groBen Hof flachę 
wird durch die allseitig offenen Wagenschuppen 

gewonnen, die m it ihrem von schlanken Saulen ge- 

tragenen Dach einen schónen Gegensatz zu dem 
Ernst der gleichmaBigen Wandę und der Se* 
waltigen Dachausbildung der anderen Gebaude 
bilden. Zugleich aber sind sie hervorragend prak- 
tisch: wie beim altiiberlieferten Durchgangshaus 

ist das zeitraubende Kehren und Riickwarts- 

schieben in diesen beiderseits offenen Schuppen 
unnótig.

Wie hier erkennen wir iiberall in  dieser Muster- 
anlage, daB sich m it guter bau-asthetischer For- 
mung die zweckvolle, alle technischen Neuerungen

ge- und praktischen Erfordernisse beriicksichtigende

r  -

L a g ep lan  1 : 2000
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Z u c h ts ta ll, d a ru n te r  D iin g e rs ta tte . E in la h rt

K u h hau s von au B en. (R e c h ts  a lte s  K S tn e rh au s )

Durchfiihrung verbindet. Am deutlichsten wird 
das gleich beim Schweinehaus (Abb. S. 336), das 

auf Grund eingehender Studien, besonders von 

danischen Maststalleinrichtungen m it ihren um- 

fassenden Erfahrungen, erbaut ist. Das wichtigste 

Erfordernis: warme Lagerung der Tiere —  doppelt 

wichtig im Hinblick auf die nahe See —  ebenso 
wie gute Belichtung und Durchliiftung bildeten 

die Grundlage. Kein Tier liegt an der AuBen- 

wand; die Sonnenlage ist besonders giinstig; rings- 

herum angeordnete Schiebefenster sorgen fiir 

Licht und Luft. Alle Trennwande bestehen aus 

Holz, die Jauche wird unterirdisch abgefiihrt; von 

den Dung- und Futterplatzen sind die Lagerstatten

vóllig abgesondert. 400 Tiere faBt der Maststall 
rechts der Einfahrt. Auf der anderen Seite liegt 

die Diingerstatte, zu der Hangebahnen hinfiihren, 
die die Entdiingung der Buchten in gerader Linie 

ermoglichen. Die Diingerstatte ist uberbaut. Im  
I. Stock befindet sich ein nach den gleichen 

Grundsatzen wie der Maststall eingerichteter 

Zuchtstall fiir Schweine, und iiber dem mittleren 
Teil des langgestreckten Gebaudes liegen drei 

Speicherboden iibereinander, von denen Holz- 

schachte nach dem Mischtrichter fiihren, der an 

der Decke der Futterkiiche hangt.
Das Kuhhaus wird charakterisiert durch die 

Langsfutterdielen, dereń Yorzug vor der Quer-
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anorduuug: giinstige Raumausnutzung bei bester 
Zufuhr von Luft und Licht und groBter Ubersicht- 
lichkeit, dazu die beste Moglichkeit fiir die An- 
bringung der Hangebahnen zum Dungtransport. 
Auch hier wird die Jauche unter LuftabschluB ab- 
gefiilirt. Die nach drei Seiten angeordneten 
Fenster und die mit modemem Liiftungssystem 
ausgeriistete tnassive Decke sichern gute Luft auch 
bei voller Belegung des Stalles mit 242 Stiick 
Rindvieh (einschlieBlich JuDgvieh). Selbsttranke- 
anlagen und Vorkehrungen, um im Brandfall den 
Stall sofort raumen zu konnen, erganzen die 
Anlage.

Der Pferdestall dient tnehreren Kutsch- und 
28 Ackcrpferden, die durch zwei Tore an der Hof- 
seite die Querdielen naci ihren Standen betreten. 
Gegeniiber liegen nach der Diingerstatte die 
Diingetureu. Zwischen die beiden Querdielen, die 
eine leichte Entleerung ermoglichen, liegen 

Knechtekammer, kleine Futterkammer, Hacksel- 
abwurf vom Strohspeicher und Streu- und Heu- 

abwurf. Es folgen Stellmacher-Wohnung und 
-Werkstatt. Unmittelbar an diese stoBt der 
Wagenschuppen.

Die gleichen Querdurchfahrten wie die Wagen- 
schuppen zeigt die groBe Scheune, die mit fast 
25 m Breite und der freigespannten Konstruktion 
eine machtige Halle von groBer Wirkung darstellt. 
Fiir die Beschickung wird teilweise Geblase- 
fórderung benutzt.

Wahrend das Mauerwerk Klinker und stark 
sichtbare Fugen aufweist, die neuen Dacher des 
Schweinehauses und der Wagenschuppen rote 
Pfannen haben und die, unter Hebung um 70 cm, 
erhaltenen Dacher des Kuh-, Schweine- und 
Pferdestalles aus Reth bestehen, sind die Giebel 
der Scheune mit Zinkblechtafeln verkleidet, die 
aber durch Anstrich in WeiB und Griin recht gut 

wirken. Das Rot der Steine und das WeiB der 
Fugen verbindet sich im iibrigen m it dem Griin 
des prachtvollen alten Baumbestandes zu einem 

Bild niederdeutscher Art, wic es in dieser Ge- 
schlossenheit leider sehr seiten geworden ist. So 
kann dieser Hof M. beispielhaft wirken und 
zeigen: praktisch bauen schlieBt schónes Bauen 
keineswegs aus. —

Dr. Rud. S c h m i d t ,  Hamburg.

^ r .» LAG: ®EUTSCHE B A U2EITUNQ Q. IW. B .H ., BERLIN
O O O  RE°A K T IO N  VERANTW ORTLICH; FRITZ EISELEN, BERLIN

DRUCK: W. BUXENSTEIN, BERLIN S W 48


