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Jahresschau Deutscher Arbeit.
Ausstellung „W ohnung und Siedlung“ , Dresden 1925.

Von Stadtbaurat Paul W o l f ,  Dresden. (Hierzu eine Bildbeilage.)
der A usstellung entsprechend — w eitergele ite t wird. 
— D er a lte  A usste llungspalast an der S tübelallee 
en th ä lt auf einer gesam ten Grundfläche von 8600 qra 
die A usstellung der I n d u s t r i e ,  w ährend ein zen
tral, im Zuge der Achse zwischen A usstellungspalast 
und H erkulesallee gelegener P latz  eine Gruppe von 
H allen des Sächsischen H andw erks um schließt (Abb. 1, 
h ie run ter u. Abb. 9, S. 544). Das Äußere d ieser H allen 
ist in E infügung in den G esam tplan der A usstellung 
von R ats- und Hofzimm ermstr. N o a  c k  entworfen 
w orden, w ährend die innere R aum gestaltung dieser 
H allen in den H änden von Prof. Dr. S c h u b e r t  lag. 
Leider m ußte d as  Äußere dieser H allen aus finanziellen 
und technischen G ründen in Holz, an s ta tt, wie im 
G esam tplan bisher vorgesehen w ar, in P utz ausgeführt

ereits vor der, am  16. Mai d. J. 
erfolgten E röffnung habe ich in 
Nr. 43/44 eine Übersicht über die 
D resdener A usstellung „W oh
nung und Siedlung“ gegeben. 
Bei dem  w achsenden Interesse, 
das diese A usstellung besonders 
bei den Fachgenossen des In- 
u nd  A uslandes findet, erscheint 
es m ir angezeigt, die fertige A us

stellung etw as näher zu besprechen.
1. D i e  b a u l i c h e  A n l a g e .

Der von m ir entw orfene G esam tplan der A usstel
lung ist bereits in dem  erw ähnten Berichte veröffent
licht w'orden. Bei der G esam tplanung w ar zu berück-

Abb. 1. K a n d e l a b e r p l a t z  m i t  H a l l e n  d e s  „ S a c h s .  H a n d w e r k  s“. 
Arch.: Ratszimmermstr. Ernst N o a c k, Dresden.

sichtigen, daß ein Teil der G ebäudeanlagen, vor allem 
der 1894— 96 erbau te große A usste llungspalast be
reits vorhanden war, es sich also bei dem G esam tbe
bauungsplane n ich t um eine völlige N euschöpfung 
handelte. Auch einige andere G ebäude, die bereits bei 
den A usstellungen der früheren  Ja h re  vorhanden 
waren, m ußten z. T. durch W iederaufstellung an  an 
derer Stelle, z. T. durch  Umbau und E rw eiterung  an 
derselben Stelle w ieder V erw endung finden. Bei der 
G estaltung  des G esam tplanes w urde versucht, durch 
Zusam m enfassung zusam m engehöriger G ruppen von 
Bauten in einer bestim m ten R aum folge einen G esam t
organism us zu schaffen, innerhalb dessen der Besucher, 
sow eit m öglich, sich von selbst zurechtfinden konnte 
und —  dem  inneren  A ufbau der einzelnen A bteilungen

werden. Auch die im G esam tplan ursprünglich aufge
nommenen, den P latz um säum enden K olonnadenbauten 
konnten  n icht zur A usführung kommen. Im  Inneren 
dieser H allen zeigt der L a n d e s a u s s c h u ß  d e s  
S ä c h s i s c h e n  H a n d w e r k s  die A rbeiten seiner 
einzelnen M itglieder und  Innungen, w ährend  den 
M ittelpunkt dieses Teiles der A usstellung eine rep rä
sen tative Halle b ildet (Abb. 4, S. 542).

Die M u s t e r -  u n d  S i e d l u n g s h ä u s e r  (ins
gesam t 19) gruppieren sich um zwei w ohnhofartige 
P lätze im nordöstlichen bzw. w estlichen Teil des A us
stellungsgeländes (Abb. 11— 13, S. 545). Fünf dieser 
H äuser sind von der F irm a C h r i s t o p h  & U n m a c k  
A.-G., N iesky, O.-L. als H olzhäuser hergestellt, die im 
nachstehenden  kurz e r lä u te rt -werden sollen:
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Abb. 2. H a u s  d e s  S ä c h s .  H a n d w e r k s .  Arch. Prof. Oswin H e m p e ], Dresden.

Die J u g e n d -  u n d  
S p o r t h a l l e ,  nach dem 
E ntw urf von E rn st M a y ,  
in Breslau Abb. 13, S. 545 
und Abb. 8, S. 544), e n t
h ä lt im Innern  einen großen 
Raum , der als Turnhalle 
oder zu Yersam m lungs-, 
V ortrags-, Theaterzw ecken 
zu verw enden ist. Durch 
die E infachheit des kon
stru k tiv en  G erüstes und die 
V erw endung der T afe lbau 
konstruk tion  is t eine leichte 
V ersetzbarkeit möglich. 
Besonders das Innere der, 
auf kräftiges R ot und G rau
blau abgestim m ten Halle 
zeig t eine aus der K on
struk tion  und dem Zweck 
ohne dekoratives Beiw erk 
en tw ickelte  frische W ir
kung. In der Halle h a t 
der R eichsverband der 
W ohnungsfürsorge - Gesell-
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Abb. 4. Re p r ä a e n t a t l o n s h a l l e  d. La nde s - Aus s chus s .  f. 
Sä c hs .  Ha n d we r k .  Arch. Prof. Dr. Otto S c h u b ert, Dresden.

schäften  e. V., Berlin, in 
gesch ick ter W eise Zweck 
und Ziele se iner T ä tig k e it 
zur D arste llung  gebrach t.

Im b ü r g e r l i c h e n  
W o h n h a u s  Abb. 7, 
S. 543) zeigt A lbin Mü l l e r ,  
D arm stad t, daß  die Vor
urteile , die gegen die V er
w endung des H olzhauses 
für verfe inerte  W ohnkultur 
ve rb re ite t sind, n ich t be
rec h tig t erscheinen. Mit 
diesem  Beispiel w ird be
w iesen, daß das H olzhaus 
allen A nsprüchen, die an 
ein behagliches D auerw ohn
haus g es te llt w erden, ge
rech t w erden kann  und in 
der E rfü llung  w irtsch a ft
licher und äs the tischer Be 
dingungen  einem S teinhaus 
n ich t nachzustehen  braucht. 
E ine K üchenstube is t so 
zwischen Diele, Eßzim m er
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und Küohe eingeordnet, daß einerseits verhindert wird, 
daß die K üchengerüche in die W ohnräum e gelangen 
und andererseits der H ausfrau und dem H auspersonal 
eine w ertvolle A rbe itss tä tte  geboten wird. Das Äußere 
zeigt die charak teristischen  Form en der C h r i s t o p h -  
& U n m a  c k  sehen A usführung m it B lockplatten, die

hat, en th ä lt über einem knappen  G rundriß von 6 • 9 m 
im Erdgeschoß V orraum  m it G arderobe, K üche und 
einen 32 großen W ohnraum  m it K am innische, sowie 
eine gedeckte V eranda, in dem, auf beiden Giebel
seiten ^  m vorragenden, Obergeschoß drei Schlafräum e, 
eine M ädchenkam m er und einen Balkon über der

Abb. 5. W o c h e n e n d h a u s .  Fa.  Ch r i s t o p h  & U n m a c k ,  
Areh. Stadtbrt. W o l f ,  Dresden.

Abb. 6. Ha u s  der  D e u t s c h e n  We r k s t ä t t e n  He l l e r a u .  
Arch. Prof. N i e m e y e r ,  München.

Abb. 7. B ü r g e r l i c h e s  W o h n h a u s  d e r  Fa.  C h r i s t o p h  & U n m a c k ,  N i e s k y  0 . - L.
Arch. Prof. Albin M ü l l e r ,  Darmstadt.

in 7 om S tärke in N ut und F eder ineinander greifen.
Das O b e r b a y e r i s c h e  F e r i e n h a u s  nach 

dem E ntw urf von Johann  M u n d t  in. M ünchen ist für 
das bayerische H ochland bestim m t, ebenfalls in der 
Christoph & U nm acksehen Blockbauweise.

Das gleichfalls von der F irm a C h r i s t o p h  & 
U n m a  c k  ausgeführte W o c h e n e n d - H a u s  
(Abb. 5), das der V erfasser für sich selbst entworfen

V eranda. Die braunen  H ausw ände, das graue Schindel
dach und die gelben F ensterläden  sollen dem Haus 
eine k räftige , farbige W irkung  sichern.

Beim D e u t s c h e n  S i e d l u n g s h a u s  zeigt 
die Sächsische Landessiedlungsgesellschaft nach dem 
E ntw urf von Rudolf S t e g e m a n n  gem einsam  m it 
der ausführenden F irm a C h r i s t o p h  & U n m a c k  
ein H aus aus der Reihe ihrer E ntw ürfe , von denen be-
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reits 1700 in allen Teilen von Sachsen in den letzten  Die D eutschen W erk stä tten  H ellerau haben 2 reiz-
Jahren  zur A usführung gelangt sind. volle H äuser ausgeste llt nach den Entw ürfen von

Abb. 8. H a l l e  f ü r  J u g e n d  u n d  S p o r t  s o w i e  d e s  R e i c h s v e r b a n d e s  d e r  
W o h n u n g s f ü r s o r g e - G e s e l l s c h a f t e n .  Arch. Ernst Ma y ,  Breslau.

Abb. 9. H a l l e n  d e s  S ä c h s .  H a n d w e r k s .  Arch. Ratszimmermstr. Ernst N o a c k, Dresden.

Abb. 10. T e i l  d e s  V e r g n ü g u n g s p a r k e s  m i t  V e r k a u f s p a v i l l o n s  u n d  R u t s c h b a h n .
Arch. Franz W i r t h, Dresden.
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Abb. 11. TV o h n h o f I. Von links nach rechts : Ob. - B a y  r. F e r i e n h a u s ,  Fa.  C h r i s t o p h  & U n m a c k ,  
Arch. Joh. H u n d t ,  München; W o c h e n e n d h a u s .  Fa.  C h r i s t o p h  & U n m a c k ,  Arch. Stadtbrt. W o l f ,  
Dresden; H a u s  d e r  D e u t s c h .  W e r k s t a t t e . n ,  H e l l e r a u ,  Arch. Prof. Bruno P a u l ,  Berlin; B ü r g e r 

l i c h e s  W o h n h a u s ,  Fa.  C h r i s t o p h  & U n m a c k ,  Arch. Albin M ü l l e r ,  Darmstadt.

Abb. 12. W o h n h o f II. Von links nach rechts : H a u s  W a r n a t z ,  Prof. M u e s m a n n .  Dresden ; A m b i -  
H a u s ,  Arch. L ü d e c k e ,  H ellerau; im Hintergrund H a u s  d. . S a c h s .  H a n d w e r k s ,  Prof. Oswin H e mp e l,  
Dresden; D e u k a - H a u s ,  L - S t e i n - H a u s ,  Arch, für beide: L ü d e c k e ,  Hellerau; W o h n h a u s  d e r  

Fa.  G e r s t e n b e r g e r  & D ö h l e r ,  Dresden, Arch. Rud. B i t z a n , Dresden.

Abb. 13. Wohnhof II. Im Hintergrund H a l l e  
Arch. Em st M a y ,  Breslau; von links nach 

S t e g e m a n n ,  Dresden; H a u s

29. A u gu st 1925.

d. R e i c h s v e r b .  d. W o h n u n g s f ü r s o r g e - G e s e l l s c h . ,  
rechts: H a u s  d e s  „ S a c h s .  H e i m s “, Arch. Reg. - Baurat 
W a r n a t z ,  Arch. Prof. M u e s m a n n ,  Dresden.
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B r u n o  P a u l ,  Berlin (Abb. 14, S. 547) und N i e 
in e y  e r, München (Abb. 6, S. 543). Das erste Haus 
mit flachem Dach, w eitauslaufendem  weißen Gesims 
und in  frischem Gelb gestrichenen, m it A sbestplatten 
verkleideten W änden zeigt im Äußeren und im Inneren 
die bei Bruno Paul gewöhnte reife und verfeinerte 
W ohnungskultur. Bei dem N iem eyer’schen Haus haben 
die Deutschen W erkstä tten  den Versuch gem acht, 
durch Schw artenhölzer zwischen senkrechten Pfosten 
eine Verbilligung eintreten  zu lassen. Das Innere führt 
die für die D eutschen W erkstätten  charakteristische, 
gediegene Ausführung vor. Durch reichliche V erw en
dung von W andschränken wurde angestrebt, die bei 
dünnen Holzwänden sonst übliche H ellhörigkeit zu ver
meiden und gleichzeitig Raum  gewinnen.

Die F irm a U h l m a n n  in Ingo lstad t hat ein 
großes, um fangreiches Haus in ihrer Spezialkonstruk
tion zur A usführung gebracht. Ebenso zeigen die 
M ü n c h e n e r  H o l z h a u s b a u g e s e l l s c h a f t  
in 2 kleineren G ebäuden und die F irm a H ö n t s c l i  
in Niedersedlitz in einem weißen Holzhaus Proben 
ihrer Sonderbauweisen.

L ü d e c k  e, Hellerau, h a t drei H äuser nach seinen 
preisgekrönten E ntw ürfen vom Bauw elt-W ettbew erb 
ausgestellt und dam it in teressante Problem e ange
schnitten. D as erste Haus, das D euka-H aus (Abb. 15,
S. 547), is t in K alksandstein ausgeführt, fü r einen 
K opfarbeiter gedacht und m it flachem  Dach abgedeckt. 
Das zweite, ebenfalls flach abgedeckte L-Steinhaus 
(Abb. 16, S. 547) zeigt die V erw endung dieser Bau
steine und ist ebenfalls für einen K opfarbeiter be
stimmt, w ährend das dritte , in Ambibauweise herge
stellte, m it einem Ladeneinbau ausgeführte Haus für 
einen H andarbeiter gedacht ist.

Die D resdener F irm a W a r n a t z  h a t ein massives 
H aus nach dem E ntw urf von Adolf M u e s m a n n  aus
gestellt, in dem A rchitekt und F irm a m it einfachen 
M itteln eine praktische und reizvolle Lösung des Sied
lerhauses durchgeführt haben.

B i t  z a  n  , D resden, h a t ein vornehm es bürgerliches 
W ohnhaus m it Zollbaudach ausgestellt, das im Inneren 
w eitestgehenden A nsprüchen gerecht w erden soll.

Endlich h a t F i m m e n ,  Dresden, noch ein kleines 
Holzhaus entworfen und zur A ufstellung gebracht.

Die zu den Siedlerhäusern gehörenden H ausgärten  
sind von den örtlichen K leingartenorganisationen unter 
O berleitung des Leiters der staatlichen Z entralstelle für 
K leingartenw esen, A. S c h i l l i n g ,  ausgeführt worden, 
w ährend die übrigen G ärten von den heimischen G arten
arch itek ten  bzw. G artenbaufirm en P a u l  H a u b e r ,  
R o s e ,  T e s c h e n d o r f ,  R ö n i c k  und C u r t  
E n g e l m a n n  ausgestellt sind. G artenarch itek t 
R o s e  h a t außerdem  im G arten innerhalb der Halle für 
W issenschaft und K unst ein reizvolles Beispiel heutiger 
G artenkunst geschaffen.

Bei der, 2600 Fläche um fassenden, H a l l e  d e r  
W i s s e n s c h a f t l i c h e n  A b t e i l u n g  m ußten 
zwei von früheren A usstellungen vorhandene Hallen 
verw endet werden, die nach dem E ntw ürfe des V er
fassers dann w esentlich erw eitert worden sind. Auch 
die innere R aum gestaltung  dieser Halle lag in den 
H änden des V erfassers (vgl. Bildbeilage, un terer Teil).

Schließlich ist noch der im südöstlichen Teil des 
Parkes gelegene V ergnügungspark  (vgl. Bildbeilage 
oberer Teil und Abb. 10, S. 544) zu erw ähnen, in 
welchem wir zum ersten Male den V ersuch gem acht 
haben, im Rahm en eines einheitlichen Gesam tplanes 
eine A nlage zu schaffen, die die bunten und vielgestal
tigen Einzelerscheinungen eines solchen Gebildes in 
einen straffen architektonischen Rahm en bringt. U nter 
völliger V erm eidung des provisorischen B udencharak
ters w urden die einzelnen B elustigungen im w esent
lichen in fünf von F ranz W  i r  t  h in kubischen Massen 
gestalteten  Pavillons untergebrach t, die einen be
stim m ten P latzraum  umschließen und m it diesem zu
sammen den optischen M aßstab des im Zuge einer 
Achse sich als Dom inante des V ergnügungsparks er
hebenden, von Heinrich T e s s e n o w  geschaffenen

R estau ran ts „O berbayern“ (erscheint i. d. Bildbeilage) 
steigern. In k laren  Form en und rhy thm ischen Absätzen 
erhebt sich der Tessenow ’sche Bau zu bedeutsam er 
Höhe; das Innere h a t R ö ß l e r  m it seinen Schülern in 
reizvoller W eise ausgem alt. E ine ebenfalls von Franz 
W i r t h geschaffene tu rm artig  ges ta lte te  Rutschbahn 
und einige anschließende w eitere V ergnügungsstätten , 
ein K affeerestau ran t nach dem E ntw ürfe des A rchi
te k ten  B. R e i n h a r d t  und ein T anzpalast nach dem 
E ntw ürfe der R adeberger A rch itek ten  U l b r i c h t  & 
R i c h t e r  bilden w eitere B estandteile des V ergnü
gungsparkes, der sich in einer bestim m ten Raumfolge 
entw ickelt.

Von besonderer B edeutung is t w eiterhin  das nach 
dem Entw ürfe von Oswin H e m p e 1 erbaute Haus des 
Sachs. H a n d w e r k s  (Abb. 2, S. 542), das in huf
eisenförmigem G rundriß m it den dazw ischen liegendem 
Schm uckgarten, in dessen Mitte sich ein Zierbrunnen 
erhebt, die verschiedenen H andw erkzeuge in einer 
Reihe von W erkstä tten  prak tisch  vorführt. E in reiz
volles B ierrestau ran t (Abb. 3, S. 542) m it einer „Zunft
stube“ und m it Stam m tischnischen für die einzelnen 
Innungen bildet einen w eiteren B estandteil dieser Ge
bäudeanlage.

Schließlich befinden sich noch auf dem Aus
stellungsgelände eine Reihe von kleineren  einzelnen 
Pavillons: ein Pavillon der Fa. O tto S c h w e n k e  & 
S o h n  (Dolomit-Putz), ein Pavillon der Dachdecker- 
Innung, ein Pavillon des T o n w e r k e s  B u c h w ä l d 
c h e n  bei K ottbus, sowie ein von Dr.-Ing. S ü l z e  ge
schaffener, abends phantastisch  erleuchteter K iosk des 
D eutschen M i e t e r s c h u t z v e r b a n d e s .  —

II. D i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  A b t e i l u n g .
Diese ist für den Fachmann von ganz besonderem 

Interesse. Noch niemals war in Deutschland ein so um
fangreicher wissenschaftlicher Stoff aus den Gebieten des 
Wohnungs- und Siedlungswesens in einer Ausstellung ver
einigt, wie er hier auf der diesjährigen Dresdener Aus
stellung- in 7 Unterabteilungen zur Darstellung gekommen 
ist. Eine Übersicht über diese Abteilung wurde bereits 
in Nr. 43/44 der „Deutschen Bauzeitung“ gegeben, ich kann 
mich daher darauf beschränken, aus der Fülle des Materials 
hier nur noch Einiges herauszugreifen.

In der g e s c h i c h t l i c h - v ö l k e r k u n d l i c h e n  
A b t e i l u n g  beanspruchen von den zahlreichen Aus
stellungsgegenständen des D e u t s c h e n  H y g i e n e -  
M u s e u m s  i n  D r e s d e n  besonderes Interesse die Dar
stellungen des vorgeschichtlichen Wohnungs- und Sied
lungswesens. sowie der Wohn- und Siedlungsweise der 
primitiven Völker, die in zahlreichen Modellen und Ab
bildungen vorgeführt werden, und von Dr. S e y f f e r t ,  
Dresden, zusammengestellt worden sind. Das Modell einer 
Wohnhöhle in Schweizerbild bei Schaffhausen zeigt die 
früheste Wohnweise; in verschiedenen Modellen sind 
Wohngruben von Rundhütten aus der Stein- und Bronze
zeit ausgestellt. Weitere Modelle zeigen den liegenden 
Blockbau aus der Spät-Bronzezeit, während Modelle von 
Hausurnen Darstellungen von Hausformen zeigen, wie sie 
auch bei den Germanen, besonders in der jüngsten Bronze
zeit und zum Beginn der Eisenzeit verbreitet waren. Ein 
Modell einer schwedischen Sennerei als Typus eines alt
nordischen Gehöftes zeigt Hausformen, wie sie sich von 
der vorgeschichtlichen Zeit bis auf den heutigen Tag er
halten haben.

Die in der vor- und frühgeschichtlichen Abteilung ge
zeigten Beispiele werden besonders lebendig, wenn wir sie 
im Zusammenhänge mit den Wohnweisen der jetzt noch 
lebenden Naturvölker betrachten. Wie die Menschen der 
Urzeit in Höhlen und Erdgruben wohnten, so hausen die 
Wedda auf Ceylon noch heute in natürlichen Höhlen und 
Felsspalten. Die Vorfahren der Pueblo-Indianer, als „Cliff- 
Dwellers“ bekannt, errichteten in den riesigen Höhlen der 
steilen, tief eingeschnittenen Flußtäler Neumexikos unein
nehmbare Schutz- und Trutzfesten, und zahlreiche In
dianerstämme des westlichen Nordamerika, wie auch die 
meisten der Polarvölker Amerikas und Asiens wohnen 
während des W inters in überdeckten künstlichen Wohn
gruben, von der einfachsten Art bis zum recht dauerhaften 
und bequemen Raum. Die schönen Modelle von Matmata 
Medina in Sutupesien, sowie die Bilder von Lößwohnun
gen in Nordchina zeigen, daß von der alten Wohnweise 
oft Gebrauch gemacht wird, wenn besondere Umstände,
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wie klimatische Verhältnisse, Mangel an Baumaterial, 
Furcht vor feindlichen Überfällen usw. dazu zwingen.

Das oberirdische Wohnhaus ist hervorgegangen aus 
dem einfachen Wandschirm und dem Sonnen- oder Regen
dach, wie wir sie bei Australiern und Buschmännern 
finden. Sie sind gewissermaßen die Urzellen des Hauses. 
Aus ihnen entstanden Dach und Wände. Zwei W and
schirme aneinandergelehnt ergeben das einfache K arten
haus, wie wir es in einem Modell der Orotschen sehen. 
Sonnen- und Regendach, wie Kartenhaus bieten nur wenig 
Raum. Um mehr P latz zu schaffen, werden sie gehoben 
und dadurch entsteht das Haus mit gewölbtem bzw. Sattel
dach. Als Schutz gegen Feuchtigkeit dient ein Pfahlrost, 
aus dem sich der Fußboden als drittes Element des Hauses 
entwickelt. Gleichzeitig haben wir den Anfang des Stock
werkbaues.

Auch bei den N a t u r v ö l k e r n  finden wir dieselben 
Siedlungsformen wie bei uns: Es gibt Rundlinge, Zeilen-
bzw. Straßen- und Haufendörfer. In zahlreichen Modellen 
zeigt hier das Deutsche 

Hygiene-Museum 
Wohnhaus- und Dorf
anlagen primitiver Völ
ker. Besonders her
vorzuheben sind hier 
die Dorfanlagen der 
Pueblo-Indianer, bei 
denen ein Raum an 
und auf den ändern 
gebaut ist, wie die 
Zellen einer Bienen
wabe. Dadurch entste
hen besonders sichere, 
festungsartige Anla
gen. Besonders interes
sant sind auch die 
Floß- und Bootssied
lungen, wie sie vor 
allem im südlichen 
Asien noch vorhanden 
sind. Ein Beispiel für 
eine Mietskaserne führt 
uns das Sippenhaus der 
Kawakiutl vor Augen.

Abteilung behandelt den Garten, die Heizung und Lüftung 
und den Schutz gegen die Naturereignisse in diesen ge 
schichtlichen Perioden.

Das Wohnungs- und Siedlungswesen im  17. u n d  
18. J a h r h u n d e r t  wird in einem besonderen Raume 
behandelt, dessen Material vom s t ä d t .  H o c h b a u a m t  
D r e s d e n  und vom S a c h s .  L a n d e s a m t  f ü r  
D e n k m a l p f l e g e  unter der Leitung vom sächs. Denk
malspfleger Dr. B a c h m a n n  zusammengestellt wurde. 
Ein besonders kostbares Material bilden hier die vom 
Sächs. Landesamt für Denkmalspflege und dem Sächs. 
Staatsarchiv ausgestellten Originalpläne, u. a. Entwürfe 
von P ö p p e l m a n n ,  C h i a v e r i ,  W e i n l i g  u. a. Die 
Besucher der Ausstellung haben hier die seltene Gelegen
heit, die berühmten Pläne von Pöppelmann und Chiaveri 
für die Erweiterung des Zwinger u. a. im Original stu
dieren zu können. Sächsische Bergmannssiedlungen aus 
dem 18. Jahrhundert, erzgebirgische Stadterweiterungspläne 
von derselben Zeit, alte Pläne von Siedlungen der Brüder

gemeinden Herrenhut, 
Niesky und Klein-Wel- 
ke beauspruchen leb
haftes Interesse. Eine 
Reihe von alten Origi
nalplänen aus dem 18. 
Jahrhundert zeigen die 
großzügigen städtbau- 
lichen Planungen von 
Dresden-A. und Dres- 
den-N. aus der Zeit 
August des Starken, 
und in besonderz lehr
reichen Original-Holz
modellen aus dem 16. 
und 17. Jahrhundert 
(die lange Zeit im 
„Grünen Gewölbe“ in 
Dresden ruhten), be
kommen wir ein höchst 
interessantes, plasti
sches Bild vom Dresden 
früherer Jahrhunderte.

Die Stad t L u d w i g s- 
b u r g  in W ürttemberg

Abb. 14. H a u s  d e r  D e u t s c h e n  W e r k s t ä t t e n ,  H e l l e r a u .  
Arch. Prof. Bruno P a u l ,  Berlin.

Abb. 15. D e u k a - H a u s.
H a u s  f ü r  e i n e n  K o p f a r b e i t e r .

Abb. 16. L - S t e i n - H a u s .  
Arch. L ü d e c k e , Hellerau.

Zahreiche Modelle und Bilder von Hütten der Neger- 
und Indianerstämme, aus dem ägyptischen Sudan, von 
W interhäusem der Eskimos, sowie von Pfahldörfern der 
Karo-Battaker auf Nordsumatra u. a. m. geben ein aus
gezeichnetes Bild dieser primitiven Wohn- und Siedlungs
formen, die auch für den heutigen schaffenden Bau
künstler eine Fülle von Anregungen bieten.

In der f r ü h g e s c h i c h l i c h e n  u n d  g e s c h i e h t  
l i e h e n  Abteilung befinden sich Modelle, Photos und 
zeichnerische Darstellungen von Wohn- und Siedlungs
formen von Ägypten, Assyrien, Babylonien, K reta und 
Mykene, aus dem griechischen und römischen Altertum 
einschließlich der Etrusker. In einer Sondergruppe wird in 
Modellen und photographischen Darstellungen der antike 
Hausbau vorgeführt. Diese vom Deutschen Hygiene-Mu
seum (Dr. med. F e r c k e 1) zusammengestellte frühge
schichtliche und geschichtliche Abteilung zeigt weiterhin 
in einem besonderen Raume Beispiele von Hausformen 
vom Mittelalter bis zum Übergange zur Neuzeit, weiterhin 
charakteristische Bauernhäuser und Dorfanlagen, Bürger
häuser und Schloßformen. Eine Sondergruppe in dieser

zeigt von Dr. S t r o e b e l  hergestellte Rekonstruktionen des 
alten Leger’schen Stadtplanes aus dem Jahre 1726, sowie in 
graphischen Darstellungen die W andungen des Markt
platzes und des Holzmarktes. Eine Reihe interessanter 
Photos veranschaulichen weiterhin die ausgezeichnete 
Wirkung dieser, durch einen fürstlichen W illensakt ge
schaffenen Stadtanlage.

Der S ä c h s .  I n g e n i e u r -  u n d  A r c h i t e k t e n 
v e r e i n  führt in einem besonderen Raume das s ä c h s i 
s c h e  D o r f  u n d  B a u e r n h a u s ,  sowie das s ä c h s i 
s c h e  B ü r g e r h a u s  in besonders charakteristischen, 
von Ministerialrat Dr. K r a m e r  zusammengestellten Bei
spielen vor Augen.

In einem weiteren Raume zeigt der L a n d e s v e r e i n  
S ä c h s i s c h e r  H e i m a t s c h u t z  in Verbindung mit 
dem S ä c h s .  L a n d e s a m t  f ü r  D e n k m a l p f l e g e  
das sächsische Bürgerhaus an Hand von Beispielen, die 
von Dr. G o l d h a r d t  und dem Landesdenkmalpfleger 
Dr. B a c h m a n n zusammengestellt wurden.

In einem anderen Raume stellt der Landesverein 
Sächs. Heimatschutz die Arbeiten seiner, von Dr. G o l d -
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h a r  d t  geleiteten Bauberatungsstelle vor Augen. Weiter
hin in einem daran anschließenden Raume die Arbeiten 
seiner Beratungsstelle für Bebauungspläne, die von Re
gierungsbaurat K r ü g e r  geleitet wird.

Im Anschluß an diesen Raum zeigt der Landesverein 
Sächs. Heimatschutz charakteristische Beispiele des von 
ihm veranstalteten Wettbewerbs für neuere. Siedlungen im 
Freistaat Sachsen, in denen die Bestrebungen des Heimat
schutzes zum Ausdruck gekommen sind.

In der zweiten Unterabteilung zeigt wiederum das 
Hygiene-Museum Dresden das W o h n e n  i n  d e r  N e u 
z e i t :  Wohnungs- und Arbeitsstätte, Wohnungsnot und 
Volksgesundheit, Wohnung und Krankheit, Wohnungs
schädlinge, Wohnungskrankheiten, Heizung, Lüftung und 
Beleuchtung, Heizungsformen, Heiztechnik und Heizbe
darf. Professor S e y f f e r t  zeigt schließlich im Rahmen 
dieser Abteilung ein Wohnzimmer, wie es sein und wie es 
nicht sein soll.

Eine weitere, von Stadtbaurat F l e c k ,  Geheimrat 
Dr. Ewald G e n z m e r und Baudirektor Dr. H e i l -  
m a n n ,  bearbeitete Gruppe behandelt die gesamte In
genieur-Hygiene des Wohnungs- und Siedlungswesens, die 
Wassergewinnung, die Wasserreinigung, die Wasserleitung 
(an Hand des Ausstellungsmaterials der städt. Wasser
werke Dresden), ferner Kläranlagen, Grundstücksentwäs
serungen, Bäder, Abortanlagen und andere sanitäre Ein
richtungen, z. T. auch an Hand von interessanten histo
rischen Beispielen verschiedener Art.

Vermischtes.
Ein W olkenkratzer als Universitätsbau in Pittsburg.

Während vielfache Äußerungen aus amerikanischen Kreisen 
auf eine gewisse Abneigung gegen den Bau weiterer 
Wolkenkratzer schließen lassen, da man jetzt die un
geheuren Schwierigkeiten empfindet, die sich bei der Häu
fung von Wolkenkratzern namentlich aus der Bewältigung 
des Verkehrsproblems ergeben, hört man andrerseits auch 
wieder von großen neuen Plänen dieser Art. In Pittsburg 
besteht die Absicht, für die dortige Universität, in der 
übrigens außer Philosophie, Rechtskunde, Medizin, auch 
die technischen und Handelswissenschaften gelehrt werden 
sollen, ein 40-Stock (220 m) hohes Gebäude zu errichten. 
Ersparnis an Grund und Boden ist hier nicht die Ursache 
des Baues, sondern echt amerikanisch soll in ihm der 
himmelanstürmende, menschliche Gedanke verkörpert 
werden, er soll ein sinnfälliges steinernes Monument für 
das aufstrebende Wissen des 20. Jahrh. sein. Man rech
net mit 15 000 Studierenden (!). Als von der Stadt P itts
burg beauftragter Architekt wird Karl K 1 a u d e r genannt. 
Angeblich soll der Bau in Formen errichtet werden, denen 
das System des gotischen Baustils zugrunde liegt, wenn 
auch die Einzelformen verändert werden sollen. Zu einer 
neueren Ausdrucksform für den neuen Baugedanken scheint 
man also in Amerika immer noch nicht gelangen zu 
können. —

Einen weiteren Wolkenkratzer will nach neueren 
Nachrichten Henry F o r d  in Detroit errichten. Er soll 
eine große Automobilgarage in den obersten Stockwerken 
enthalten, im übrigen mehrere Theater, Cafés, Warenhaus 
und Spital (!), also eine Zusammenstellung der hetero
gensten Zwecke. Welche Zustände mögen sich hier bei 
Ausbruch eines Brandes entwickeln? Auch bei diesem 
Bau soll die gotische Formensprache Anwendung finden. —

Personal-Nachrichten.
B esetzte Stadtbauratsstelle. Reg.-Bmstr. Wilh. R a u  

vom Reichsvermögensamt Kaiserslautern wurde zum Stadt
baurat und Vorstand des Stadtbauamtes Z w e i b r ü c k e n  
gewählt. —

Besetzter Lehrstuhl an der Technischen Hochschule  
Berlin. Zum o. Professor für den neu geschaffenen Lehr
stuhl für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e  a. d. Fakultät
f. allg. Wissensch. der Techn. Hochschule Bferlin ist der
o. Prof. Dr. Willi P r i o n  in Köln-Marienburg ernannt 
worden. —

A usgeschriebene ^teilen. Neu zu besetzen ist die Stelle 
des Stadtbaurats der Stadt K ö s l i n  und die Stelle eines 
Leiters des Hochbauamtes des Landkreises Breslau. —

Wettbewerbe.
Einen Ideenwettbewerb zur Erlangung von Entwürfen

für den Neubau eines Hotels erläßt die Bochumer Hotel- 
Bau- und Betriebs-A.-G. mit Frist zum 1. Dezember d. J. 
unter allen am 1. August d. J. im Reichsgebiet wohnhaften 
reichsdeutschen Architekten. Ausgesetzt sind vier Preise 
zu je 10 000, 8000, 6000, 4000 M. und 8000 M. für An
käufe (bis zu vier) zu je 2000 M. Im Preisgericht Stadtbrt.
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In der 3. U n t e r a b t e i l u n g :  W o h n u n g  u n d
S i e d l u n g  i m R a h m e n  d e s  h e u t i g e n  S t ä d t e 
b a u e s  zeigen das s t ä d t .  H o c h b a u  a m t  u n d N das 
B a u p o l i z e i a m t ,  sowie das s t ä d t .  V e r m e s 
s u n g s a m t  D r e s d e n  in einer Reihe von Tafeln den 
Einfluß der städtebaulichen Entwicklung in Dresden unter 
der Herrschaft verschiedener Bauordnungen. Baudirektor 
O e r t e 1 gibt in einer Reihe von graphischen Darstellungen 
ein anschauliches Bild vom Kleinwohnungsbau in Dresden 
nach dem Kriege unter Hervorhebung besonders cha
rakteristischer Beispiele in offener und geschlossener Bau
weise, in Hoch- und Flachbau. Neue Ideen für künftige 
Stadt- und Wohnformen zeigen im Rahmen dieser Abteilung 
insbesondere die Ausstellungsgegenstände von Prof. 
R a d i n g , Breslau, Regierungsbmstr. Gustav L a n g e n ,  
Berlin, Architekt A. B r e n n e r ,  Wien, Architekt Ernst 
M a y ,  Breslau, Dr. W. S c h e i b e ,  Hamburg, Prof. Bruno 
M ö h r i n g ,  Berlin, Prof. S c h n e e g a n s  und Architekt 
V o r e t z s c h ,  Dresden, sowie der Verfasser. Die Ent
wicklung der d e u t s c h e n  G a r t e n s t ä d t e  kommt 
zum Ausdruck durch die Gartenstadtplanungen von E s c h  
u n d  A n k e  in Mannheim und Dr. S c h m e c h e l  in 
Mannheim. Schließlich sind hier noch eine Reihe von 
Wettbewerbsplänen zu erwähnen, u. a. die der Stadt Soest, 
sowie die interessanten Pläne für W etzlar von K a n o l d ,  
Dr. B l u m  und F r a n z i u s , Hannover (M itarbeiter 
Dr. Bock, Rabe, Dr. Cottori und Jirka). —

(Schluß folgt.)

D i e f e n b a c h ,  Bochum, Städtebaudir. E 1 k a r t , Han
nover, Stadtbaudir. Prof. Dr. Hans G r ä s s e 1, München, 
Prof. Dr. Wilhelm K r e i s ,  Düsseldorf, Arch. Otto R e h -  
n i g , Berlin, Reg.-Bmstr. a, D. S c h r o e t e r  , Bochum; 
Ersatzpreisrichter: Stadtbrt. a. D. K u l l r i c h ,  Dortmund, 
Prof. Gg. M e t z e n d o r f ,  Essen. Unterlagen gegen 10 M., 
die bei Einreihung eines bedingungsgemäßen Entwurfes 
zurückerstattet werden, von der Bochumer Hotel-Bau- und 
Betriebs-A.-G., Bochum, Alleestr. 69. —

Im W ettbewerb Reform realgym nasium  in Dinslaken
sind die Preise wie folgt verteilt worden: 1. Preis 3000 M. 
Arch. H. J a k o b y ,  Essen; je ein 2. Preis 2500 M. Prof. 
Fr. B e c k e r ,  Düsseldorf, Mitarbeiter H. B ö k e ü n ,  
bzw. Arch. B. D. A. Fr. F u c h s ,  Köln; je ein 3. Preis 
1500 M. Arch. M o r i t z  & B e r t e n ,  Köln, Mitarbeiter 
Hans R e i t s a m e r ,  bzw. Arch. B. D. A. Alwin H a u s ,  
Bielefeld. Zum Ankauf empfohlen die Entwürfe von Arch. 
Emil M e w e s ,  K ö l n ,  Mitarbeiter Viktor G i o r l a n d ,  
bzw. Arch. B. D. Prof. Otto K a r o w ,  Aachen. —

Zum Ergebnis des W ettbew erbs für die V olks- und 
M ittelschule in Militsch (mitgeteilt in Nr. 65) wird noch 
bekannt gegeben, daß die damals nicht genannten Verfasser 
des mit dem II. Preis ausgezeichneten Entwurfes die Arch. 
Dipl.-Ing. B u c h w a l d  und H e s s e ,  Breslau, sind. —

Im Kursaal-W ettbewerb für Bad M ergentheim erhielten 
den I. Preis von 5000 M. E i s e n l o h r  und P f e n n i g ,  
den II. Preis von 4000 M. Ernst L e i s t  n e r , sämtlich in 
Stuttgart, je einen III. Preis von 2000 M. Gerd O f f e n -  
b e r g ,  Stuttgart, W alter K r a t z ,  Breslau. 7 Ankäufe 
von je 1000 M. entfielen auf W alter K r a t z ,  Breslau, 
Eugen S t e i g l e d e r ,  Hans B e 11 e x , Herbert N e u 
m e i s t e r ,  sämtlich in S tuttgart, Julius S c h u l t e -  
F r o h 1 i n d e , München. H o r n b e r g e r  und M a r t i n ,  
Korntal-Stuttgart, A b e l  und B ö h r i n g e r ,  Stuttgart. —

Im W ettbewerb um Entwürfe zu einer neuen evang. 
Volksschule in N euw ied beschloß das Preisgericht ein
stimmig die im Programm vorbehaltene, anderweitige Ver-' 
teilung der Gesamtpreissumme. Es erhielten unter 50 
rechtzeitig eingegangenen und sämtlich den Bedingungen 
entsprechenden Arbeiten einen I. Pr. zu 2500 M. Arch. 
Theo W i 1 k e n s , Köln, einen II. Pr. zu 1500 M. Hanns 
B ö k e l s ,  Düsseldorf, je einen III. Pr. zu 1000 M. Hugo 
L e c h n i g ,  Crefeld, und Dr.-Ing. William D u n k e l ,  
Düsseldorf. Zum Ankauf empfohlen wurde je ein Entwurf 
von K ö l s o h e n b a c h  & P r i n z ,  Essen, und Wilhelm 
F a h l e r  & Lothar R e i m e r ,  Küppersteg bei Köln sowie 
zwei Entwürfe von B orn  & T y s s e n ,  Düsseldorf. —
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