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D A S  G A R T E N - H E F T

I m  W o l m r a u m  w e ic h t  d a s  h e i m e l ig e  H a lb d u n k e l  h e l le m  L ich t .  D a s  H e im  sc h l ieß t  

sich n ic h t  m e h r  ab ,  s o n d e r n  w e i s t  ins Freie.  D i e  N a tu r ,  d e r  G a r te n  u n d  d a s  H aus,  

d e r  f r e i e  u n d  d e r  u m s c h lo s s e n e  L e b e n s r a u m  s in d  nicht  m e h r  G e g e n sä t z e ,  s o n d e r n  

E inh e i t .  —  S o  m u ß  d e r  B a u m e is te r ,  u m  se in e r  v e r a n tw o r tu n g s v o l l e n  A u f  g ä b e  d e r

G E S T A L T  U N G  D E S  L E B E N S R A U M E S  

F Ü R  D E N  M 0  D E R N  E N M E N S C  II E  N

g e r e c h t  z u  w e r d e n ,  se in e n  B l ick  u n d  se in  K ö n n e n  a u f  n e u e  G e b ie te  r i c h te n :  im  

S t ä d t e b a u  a u f  d i e  E rh o lu r ig sß ä c h e n p o l i t ik  ( L a n d s c h a f  tsg a r te n ,  S p o r t -  u n d  S p ie l-  

A n la g e n ,  G r ü n b ä n d e r ) ,  im  S ie d lu n g s -  u n d  W o h n u n g s w e s e n  a b e r  a u f  d ie

G E S T A L T U N G  D E S  H A U S G A R T E N S  A L S  

Z I E  R S P  I E L -  U N D  N U  T  Z -  G A R T  E N

E in  h i s to r i s c h e r  R ü c k b l ic k  b a n n t  d i e  A r b e i t  f r ü h e r e r  G e sc h le ch te r  in k la re  I la u p t -  

t yp e n ,  e n tw ic k e l t  a n  d e m  W a n d e l  d e r  B e ru f  s b e ze ic h n u n g  f ü r  den  G a r te n fa c h m a n n  

d e n W a n d e l  d e s  Z ie le s  u n d  m ü n d e t  in e in en  A u s b l ic k  a u f  d ie  E r z ie h u n g  u n d  d i e Z u -  

k u n f t s a u f g a b e n  d e s  G a r te n a r c h i te k te n .
D e n  H A U S G A R T E N  als Z i e r - ,  G e s e l l s c h a f  t s - ,  S p i e l -  o d e r  P l a n s c l i -  

G a r t e n  z e i g e n  ü p p ig s t e  u n d  f r e u n d l i c h e  A n la g e n  a u f  d e r  im  a l lg e m e in e n  als  

r a u h  u n d  u n w ir t l i c h  v e r r u f e n e n  s ü d d e u t s c h e n  II o c h  e b e n e .

D e n  N U T Z G A R T E  N  ste l l t  e in  H of  d e r  n o r d d e u t s c h e n  T i  e f  e b e n e  dar ,  
d e r  a u s  e in e m  v e r w a h r l o s t e n  B e s i t z  d u r c h  s o r g f ä l t i g e  B o d e n k u l tu r  u n d  r ic h t ig e  

A n l a g e  in  k ü r z e s t e r  Z e i t  zu  e in em  s e h r  g e w in n b r in g e n d e n  B e tr ie b  w u rd e .  

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e s  B a u w e s e n  z e ig t  ein m i t t l e r e r  G u ts b e tr ie b .
N e b e n  d e m  r e in e n  W is s e n s s to f f  so l l  d a s  H eft  m i t  a u s g e s u c h te n  L i c h  t b i l d e r n  

v o r  a l l e m  L u s t  u n d  F r e u d e  an d e r  P f  l e g  e  de s  G a r t e n s  u n d  E h r f u r c h t  

v o r  d e m  u n e r h ö r t  R e ic h e n ,  d a s  d ie  N a tu r  im  G a r te n  d e n  B a u m e is te r  in M a ß s ta b ,  

O r g a n i s c h - G e s e t z m ä ß ig e m  u n d  G e s in n u n g  leh ren  ka n n ,  e rw e ck e n .
D i e  e in g e h e n d e n  B u c h b e s p r e c h u n g e n  d e r  B e i la g e  z e ig e n  d e n W 'e g  zu  w e i t e 

r e m ,  v e r t i e f t e m  S t u d iu m .  D ie  S c h r i f t l e i tu n g
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Versailles, ca. um 1670 (nach Perelle)
Aua: Hallbaum  „D er Landschaflsgarten“ . H ugo Schm idt Verlag, M ünchen 1927

C, E D A N K E N Ü B E R G A R T E N lv U N S T
V O N F R A N Z 11 A L L B A U M
zweiter Geschäftsführer der Gesellschaft für Gartenkunst E.V.

1. G A R TEN K U N ST UND KUNSTG ESCH ICH TE

K ünstler unserer T age äußern sich nicht seilen  
skeptisch über K unstgeschichte. Sie lehnen das W is
sen vom W esen und W andel der Formen ab, als 
Fessel fü r  ihre Phantasie und den eigenen Form 
w illen. Gerade heu le m ag man einen solchen Stand
punkt erklärlich finden. D as 19. Jahrhundert hatte 
eine falsche N utzanw endung aus der K unstgeschichte 
gezogen: es war zum K o p i s t e n  vergangener Stile  
gew orden. Seit 1 9 0 0  aber regt sich a u f allen Ge
bieten künstlerischen S ch affen s der W ille  zu neuer 
Form . Man em pfin det daher ein gew isses R essenti
ment gegen die K unstgeschichte, denn sic hält die 
E rinnerung an die „erledigten S tile“ wach.

A uch fü r  d ie G artenkunst setzt um  die Jahrhun
dertwende ein neuer Abschnitt ein: die N euschöp
fu n g  des architektonischen Gartens. Jeder unvor
eingenom m ene Beobachter w ird aber zugeben m üs
sen, daß dieser A u fstieg  sich in W echselw irkung  
m it der K unstgeschichte angebahnt hat. Um 1 8 9 0

kom m t die W issenschaft zu einer positiven W ertu n g  
des Barock, n icht zum m indesten  auch seiner Gar- 
tenschöpfungen (W ö lfflin , G u rlilt u. a .). Und fast  
gleichzeitig  ertönt aus dem  Lager der A rchitekten  
der R u f nach dem architektonischen Garten. Mit 
historischen Beispielen argum entieren sic und su 
chen ihren Forderungen fü r  die B edürfn isse unserer  
Zeit N achdruck zu verleihen. A ls F rucht solcher  
Bem ühungen entstehen der neue G esellschaftspark , 
der V olks- und Sport park und der neue B ürger
garten an H aus und Villa.

Das nun ist richtige N utzanw endung der K unst
gesch ichte: Man erkennt und er fa ß t die P r i n z i 
p i e n  früherer G artengestaltung, m an w endet sie  
sinnvoll an a u f die neuen B ed ürfn isse  unserer Zeit. 
N icht als N achahm er treten unsere K ünstler a u f  w ie  
im  19. Jahrhundert (L inderhof, H errenchiem see), 
sondern als S ch öpfer eines N euen, O riginalen, ln  
diesem  Sinne m üssen w ir unsere L eistungen au f  
dem Gebiete des G rünflächenw esens w erten, m ag
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M ünchen, E nglischer Gurlen
A u s: H altbaum  „D er L am lsch aitsgarten“, H ugo Schm idt Verlag, M ünchen 1927. I’hot. Ilallhauin

das G e s la llu n g sp r in z ip  a u c h  aus d e r  V erg an g en h e it 
ü b e rn o m m en  sein . N u r  im  H in b lic k  a u f  so lche  P r in 
z ip ien  g il t  d e r  S a tz : es is t a lles schon  e in m al d ag e
w esen. In  i h r e r  s i n n v o l l e n  Ü b e r n a h m e  o f f e n 
b a r t  s i c h  d a s  e c h t e  L e b e n  in  d e r  T r a d i t i o n .

Ich  m eine  also , g e rad e  d e r m o d e rn e  G a r te n k ü n s t
le r  k an n  o h n e  E in s ic h t in d ie  V erg an g en h e it se in er 
K u n st n ic h t au sk o m m en . N ic h t n u r  au s G rü n d en  
se in er k ü n s tle r isc h e n  B ild u n g , so n d ern  au ch  ganz 
p ra k tisc h  in  F ä lle n , w o e r a lte h rw ü rd ig e  D en k m ä le r 
d e r G a rte n k u n s t zu b e h ü te n  h a t. E r  m u ß  w issen, 
in  w elchem  G eiste  sie an g e le g t w u rd en , w enn  cs g ilt, 
sie aus V e rw ild e ru n g  zu  n e u e r  k ü n s tle r isc h e r  F o rm  
ers tehen  zu lassen.

A ber n o ch  in  e inem  a n d e re n  S in n e  is t h is to risch es  
D enken , D enken  ü b e r  R a u m  u n d  Z eit, f ü r  den 
G a r te n k ü n s tle r  u n e r lä ß lic h . D iesm al jed o ch  in d ie 
Z u k u n f t  p ro j iz ie r t.  D e r G a rte n k ü n s tle r  a rb e ite t m it 
lebend igem  M ate ria l. G le ich sam  a ls K n o sp e  ü b e r
g ib t e r  sein  W e rk  d e r  Z eit, d e r  N a tu r , d ie  es zu r  
B lü te  e n tfa lle n  so llen . E rs t  d ie  Z u k u n f t  ze ig t, ob 
er r ic h tig  d is p o n ie r t h a t  n ach  F a rb e  u n d  M asse.

E rs t die herangew achsene  V egetation  b r in g t d ie  im  
G eiste e rsch au te  R au m w irk u n g  zu r  G e ltung . U nd 
W erd en  u n d  V ergehen  eines jed en  J a h re s  n ö tig en  
ih n  zu f rü h e n  V o rk eh ru n g en , u m  k ü n s tle risc h e  
S chäden  zu verh ü ten . G a rte n k ü n s tle r  sein  h e iß t :  
S e h e r ,  P r o p h e t  sein! E rs t k o m m en d e  G esch lech 
te r  w issen ih m  den  vollen D an k  ab zu sta tten  f ü r  
seine S ch ö p fu n g en , w ie es z. B. d e r  F a ll is t bei 
F r ie d ric h  L udw ig  von Sckell und  se inem  E ng lischen  
G arten  in M ünchen .

E s is t also  m ü ß ig , a u f  u n serem  G ebiete  ü b e r  
„N utzen  u n d  N achteile  d e r  H is to rie “ zu s tre iten . —  
A llgem ein  gesag t a b e r: auch  d e r  g eg en w arts fro h es te  
M ensch w ird  in  S tu n d en  in n e re r  E in k e h r  sich  f r a 
gen n ach  dem  W o h e r u n d  W o h in , f ü r  sich  als 
M ensch un d  f ü r  sein  S c h a ffe n . A us so lchen  S tu n 
den geb ie rt s ich  d ie  W e ltan sch au u n g . O h n e  sie is t 
eine volle P e rsö n lich k e it n ic h t d e n k b a r, u n d  sie e rs t 
g ib t se inem  T u n  u n d  T re ib en  das n ö tig e  R elief.

N u r e in ige F ra g e n  d e r  h eu tig en  G a rte n g e s ta ltu n g  
k ö n n en  im  R ah m en  d ieses A ufsa tzes e rö r te r t  w er
den , v erbunden  m it e inem  B lick  in  d ie  V erg an g en 
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Cassel-W ilhelmshöhe
A us: lla llb au m  „D erL and schaftsgarten“ , H ugo Schm idt Verlag, M ünchen 1927. P hot. Staatl. B ild ste lle  B erlin

heit. Es w ill m ir scheinen, als ob unsere Zeit danach 
trachtet, bew ußt oder unbew ußt eine Synthese h i
storischer Gegensätze zu vollziehen.

2. N A TU R SC H Ö N H EIT U ND  KUNSTSCH Ö NH EIT.

Im  Garten w ird im m er beides zusam men w irk en : 
N aturschönheit und K unstschönheit. D ie lebendige 
Vegetation trägt ihre eigenen Form gesetze in sieb. 
Mit ihr m uß der K ünstler s e i n e n F orm w illen , den 
S t i l ,  zum  Ausdruck bringen. Es besteht also  
gleichsam  ein W ettstreit zwischen dem K unstschö
nen und dem Naturschönen im Garten. Aus dem  
Verhalten des K ünstlers zu seinem  M aterial aber 
können w ir Schlüsse ziehen au f das N aturgefühl 
einer E poche. Man kann vielleicht sagen: Zeiten, in  
denen die K unstschönheit vernehm licher im  Garten 
spricht als die N aturschönheit, sind solche m it ak
tivem  N aturgefühl. R äum t man dagegen der N a
turschönheit die V orherrschaft ein, so offenbart sich  
hierin  eine passive E instellung zur Natur.

D am it verknüpft sich Gartenkunst m it Fragen  
der W eltanschauung. E ine solche Verbindung

braucht dem  Schaffen d en  n ich t zu B ew ußtsein  zu 
kom m en. D ies Im ponderabile sp ielt aber eine ge
w ichtige R olle in der G artengestaltung. M ag fü r  
den Stilw andel in anderen K ünsten eine geistesge-  
sch ich llich c D eu tung gefäh rlich  sein , w enn Q uellen
schriften  als U nterlage feh len , in  der G eschichte der 
Gartenkunst haben w eltanschauliche Fragen einm al 
bew ußt und program m atisch einen entscheidenden  
A usschlag gegeben.

In den Gärten der R enaissance und des Barock  
übertönte sicherlich  die K unstschönheit d ie ästhe
tischen W erte der Natur. Ihre Produkte w urden  
benutzt zu stra ffer  R au m sch öpfung, zum A ufbau  
kom pakter Massen, zur Z eichnung klarer Ornam ente. 
Aktiv und naiv zugleich  verh ielt sich  der M ensch zu 
dem , was die Natur an M aterial ihm  bot. D er Gar
ten w ar G estalt und Form  im  G e g e n s a t z  zur 
Natur, die als U rform , als Chaos em pfund en  wurde. 
Bis dieser K unsttrieb zur K ünstelei entartete. D ann  
trat der U m schw ung ein.

D as 18. Jahrhundert erhebt im  L andschaftsgar
ten das Banner des N alurschönen. D enn es erlebte
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‘Anlage E. Erstad Joergensen, 1917
Das natürlich bew egte G elände ist in der F ü hrung des F u ßw eges nochm als le ise  betont. V orhandener B aum 
bestand w ird vom  G ärtner gesch ickt ausgenutzt. B uschwerk leitet von einzelnen B aum gruppen zur W iese  

über. B em erkensw ert ist d ie vo llk om m en e E inheit von N atur und M enschenwerk

die W elt und alles, w as grü nt und blüht, als K unst
werk Gottes. D ie  E in ste llu n g  des G artenkünstlers 
zu seinem  M aterial färbte sich  passiv, sen tim en ta- 
lisch, —  ohne den üblen B eigeschm ack , den w ir  d ie
sem  W orte heute beilegen. E s ist jedoch  ein Irrtum  
zu glauben, daß  in der freien  A nordnung von Busch  
und B aum  nach dem  V orbilde der N atur n ich t auch  
ein K unstprinzip  m itgesprochen  hätte. D er Land
schaftsgarten  in  seiner re ifen  Form  ist n i c h t  Na
turalism us, A bklatsch der N atur. Ihm  lieg t das 
Prinzip der Idealisierung zugrunde. Seine K om posi
tionen entstehen nach den G esetzen der V edoutc, der 
idealen L andschaftsm alerei. F re ilich : D as N atur
schöne hat in ih m  die O berhand! B is es im  19. Jahr
hundert unter dem  E in flu ß  der B otanik d ie künst- 
lerisch-kom positioncllen  G esichtspunkte überw u
cherte und die Garten k u 1 1  s t tötete.

Und h eu le?  U nsere S inne fü r  das K unslschönc, 
fü r  Form  und Stil sind neu und scharf. K unst ist 
F ähigkeit des M enschen allein , und w ir w ollen  sie  
sehen in  seinem  W erk . So g e s t a l t e n  wi r  den 
'A u s  der dän ischen Z eitschrift „A rch itekten“

Boden in Terrassen, das W asser fassen w ir in Bek- 
ken und Kanäle, die l i  ege ziehen w ir in scharfer  
B egrenzung. Und rahm en die F lächen m it Baum  
und Busch, daß der Raum  erscheine. D ie K unst
schönheit spricht w ieder vernehm lich, w ie einst. Und  
die N aturschönheit? Auch sic kom m t zu ihrem  
R echt! W ir achten im  großen und ganzen die natür
liche Form  der Vegetation. D ies unser Erbe aus 
der Zeit des L andschaftsgartens. Aber w ir scheuen  
uns n icht, ihr h ier und dort aus künstlerischen  
Gründen eine Form  aufzunötigen , die ihrem  N a
turtriebe w iderspricht. K unstschönheit und N atur
schönheit steigern w ir im  K ontrast: a u f die kurz- 
gcschorene R asenfläche setzen w ir einen frei sich  
entfaltenden Baum  als w irksam e P ointe, oder w ir 
begrenzen sie m it dem wilden W uchern und lodern
den Blühen unserer Stauden. In d ie Spalten unserer 
M auern, in die Fugen unserer P lattenw ege p flanzen  
w ir d ie S tein - und .llauerblütcr, als ob die N atur sie  
dort angesiedelt hätte. K unstschönheit und N alur- 
schönheit haben sich versöhnt, und aktives und pas
sives N aturgefü h l halten sich die W age.
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Iloscnhaven Aus „Architekten“
Ein llicscn belegler T reppenw eg durchschneidet das Hache B uchsrondell. T u lpen  und R osen w achsen zw i

schen den Ringen

3. GARTENKÜNSTLER, LANDSCHAFTSGÄRTNER, 

GARTENARCHITEKT

D rei Bezeichnungen, die nacheinander, seit 1 7 5 9  
etwa, die Gartcngestalter au f ihre T ätigkeit ange
w andt h aben: Gartenkünstler, L andschaftsgärtner, 
Gartenarchitekt. Bei oberflächlichem  H insehen  
könnte man m einen, sie besagten das gleiche. W er  
aber die jew eilige K ultursphäre kennt, in der sie in 
Ü bung waren, fü r  den sind sie im  tieferen Sinne 
des W ortes bezeichnend. In ihnen enthüllt sich der 
W andel der Gartenkunst, einm al ihrer Form  nach, 
zum  anderen in ihrem V erhältnis zu den geistigen  
Ström ungen der Zeit. D enn der W andel von Gar
ten k ü n s 1 1 c r über Landschafts g  ä r t n e r zu der 
B ezeichnung Garten a r c h i t e k t  birgt einen H in
w eis in sich über die Stätte, an der die G artengeslal- 
ter ihre A usbildung erwarben oder anstrebten. D iese  
A usbildungsfrage, heute so stark um käm pft, m öchte 
ich in diese Betrachtung einbeziehen.

Zuerst a lso: Garten k ü n s 1 1 e r. Es ist die Zeit 
des L andschaftsgartens und seiner klassischen Blüte, 
von 1 7 5 0  bis 1 8 3 0  etwa. Ebenbürtig wurde die 
G artenkunst neben die übrigen Künste gestellt als

bildende Kunst, ja  m anchm al w urde sic ihnen so
gar übergeordnet*). D enn das P rin zip  der N atur
nachahm ung, das die K unst beherrschte, fan d  im  
Garten seinen vollkom m ensten A usdruck. D er Gar
ten ist r e i n e  Kunst. E rst le ise  m eldet sich  seine  
Z w eckbestim m ung: er ist zum  W andern, zur E r
holung da.

D iesem  R ange der G artenkunst entsprechend war 
die K unstakadem ie d ie Stätte, an der sie geleh rt 
werden sollte. H irsch fe ld  bezw eckt m it seiner gro 
ßen, fü n fb än d igen  T heorie der G artenkunst, ilu
diese Tore zu ö ffn en , w ie er ausdrücklich  in seiner 
E in leitu ng verm erkt. Es ist ihm  n ich t gelungen . 
D ie Gartenkünstler waren und blieben A utodidakten, 
aus dem  G ärtnerhandwerk g ingen  sie hervor (S ck cll). 
Oder sie w aren, dem  Z ug der Z eit entsprechend, 
große D ilettanten, Herren von vornehm er Geburt, 
die aus der U niversalität ihrer B ildung heraus auch  
das K ünstlerische beherrschten (F ü rst P ück ler- 
M uskau). —

Im  Jahre 1 8 2 4  w urde in P reußen  d ie Gärtner
lehranstalt in W ildpark bei P otsdam  gegründet,

* Franz H allbaum  „D er L andschaftsgarten“ . II. S ch m id lY er- 
lag, M ünchen 1927, S. 4 0  IT.
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Rosenhaven Aus „Architekten“
D em  arch itekton ischen  Garten fo lgen  dem  Tale zu offene B u sch -u . Baum gruppen, und d iese  w ieder gehen

in d ie  w eite E bene unm erklich über

und w eitere fo lg ten  in fa st allen deutschen Staaten. 
W ir treten dam it in das Zeitalter der L andschafts- 
g  ä r t n e r e i (bis 1 9 0 0  e tw a ); Gärtner deshalb, w eil 
das H andw erkliche und G ew erbliche, das w issen
sch aftlich  B otanische an erster S telle  im  Lehrplan  
standen. Zu P flanzenkennern , aber n ich t zu G arlen- 
gestaltern w urden die ju n gen  Leute erzogen.

Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der 
N aturw issenschaften . W oh l blieb d ie landschaft
liche G estallungsw eise d ie  alleinherrschende. Aber 
ihre K unstprinzipien erstickten unter dem  law inen
artigen E inbruch des botanisch  interessanten Mate
rials. D er S inn fü r  das O rganische des Bodens, fü r  
das K lim a verschw and. A us a ller Herren Länder 
w urden die P flan zen  zitiert, akklim atisiert, und die  
Z ü chtungsw issenschafl w a r f in jährlich  steigendem  
M aße ihre P rodukte a u f den M arkt. Ein K atalog  
nach dem  anderen! W ir  leiden heute noch darunter. 
D iese k aufm änn ische P raxis, das M odernste, o ft  
auch das A u sgefa llen ste  zu bieten, hat m it Garten
kunst n ich ts zu tun.

D as E rgebnis sehen w ir heute noch in vielen Gär
ten, sie sind  „au fged on n ert“ , m it Felsattrappen und 
Schw eizer L andschaften  eh m iniature, m it K oniferen

und lausend anderen Exoten. W ir hatten es so herr
lich w eit gebracht! Und die D ekorationsw ut tobte 
sich aus in jenen m onströsen Teppichbeeten, die 
dem Rasen au fgepackt w urden, daß der O rganis
m us des Bodens stöhnen m u ßte. —  W ar es n ich t 
ebenso in der Mode der Zeit, vor allem  bei den 
F rauen? V erleugnung des Körpers, Schnürleih , dazu 
die Attrappen des Cujj der P u ffä rm el, a u f dem  
K opfe U nm öglichkeiten  aus B lum en, Ohst und Fe
dern! Man denke an B ilder von Menzel.

Seit 1 9 0 0  stehen w ir in schärfster A bsage an 
diese V erirrungen. U nsere G artengestalter nennen  
sich Garten a r c  h  i t e k t e n. Und dam it ist gesagt, 
was sie w o lle n : bauen w ollen sie w ieder, und bilden, 
Räume sch a ffen  im  Freien. M ir  sind zum  archi
tektonischen Garten zurückgekehrt. Garten und 
Haus haben sich au fs  neue gefu nden , und dam it 
Gärtner und A rchitekt. U nser H ausbau ist getragen  
von den m odernen W olm bedürfnissen  m it ihren  
Forderungen der H ygiene. L u ftige , sonnige B äum e  
w ollen  wir. D er W ille  zur G esundheit ist das S i
gnum  unserer Zeit. D iese W ohnbedürfn isse  tragen  
w ir heute aus dem  H ause in den Garten hinaus. 
Er ist n icht m ehr reines K unstw erk, g leichsam  eine
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Garten von G. IS. Brandt Aus „Architekten“
Blick vom  W ohnhaus durch das schützende und m aßslahgehende G eländer in den arch itekton isch  angeleg 

ten Garten, der zw anglos in  d ie  L andschaft übergeht

gute Stube, nur zum Ansehen oder höchstens zum  
W andeln bestim m t. Heute hat er Funktionen zu 
erfü llen , und dem gem äß hat er sich v ie lfä ltig  d if fe 
renziert. W ir  verlangen den G esellschaftsrasen (Abb. 
S. 13 1  oben, 1 3 2 ), den Kinderspielplatz, den Zier- 
und Blum engarten (Abb. S. 1 2 5 ) , den Nutzgarten 
(Abb. S. 1 4 9  a) und den P lantsch- und Badegarten  
(Abb. S. 130 , 1 4 4 ), alles ebensoviele R äum e im  Gar
ten w ie im  Hause. L icht und L u ft soll alles durch
flu ten . Ist das nicht auch der Fall bei unserer 
neuen K leidung? Sie ist wieder schlicht und ein fach  
gew orden, körperbejahend, aber auch ebenso d if fe 
renziert nach dem Zweck, den sie erfü llen  soll. 
F ür alle G elegenheiten in Sport und G esellschaft 
haben w ir unseren besonderen Anzug. Z w eckm äßig
keit, Sach lichkeit sind ihre Form gesetze, w ie im  
Garten und in der Architektur.

In der R enaissance und im  Barock waren die 
H ochbauarchitekten auch die Garten gestalt er. H eule  
m öchten sie es auch sein. Aber es m uß an dieser 
Stelle klar und eindeutig gesagt w erd en : w e r G a r -  
t e n a r c h i t e k t  s e i n  w i l l ,  m u ß  a u c h  d a s

G ä r t n e r i s c h e  v e r s t e h e n ,  m u ß  d a s  w e i t -  
s c h i c h t i g e  W i s s e n  u m  d a s  l e b e n d i g e  
M a t e r i a l  b e s i t z e n .  D i l e t t i e r e n  a u f  d i e 
s e m  G e b i e t e  f ü h r t  z u  k ü n s t l e r i s c h e n  
E n t g l e i s u n g e n .  D e s h a l b  l a s s e  m a n  d e n  
G a r t e n a r c h i t e k t e n  i h r  G e b i e t .  A b e r  
m a n  v e r b i n d e  s i c h  z u  e i n e r  h a r m o n i 
s c h e n  F r e u n d s c h a f t .

Unsere G artengestalter streben ihre A usbildung  
an der technischen H ochschu le an. H ier w ird  die  
Schw esterkunst gelehrt, der sie sich  au fs  neue ver
bunden w issen. M ag ein k leiner T eil noch  an K unst
akadem ien denken, w e r  u n s e r e  Z e i t  u n d  i h r e  
A u f g a b e n  v e r s t e h t ,  m u ß  s i c h  m  i t a 11 e n 
M i t t e l n  d a f ü r  e i n s e t z e n ,  d a ß  e n d l i c h  
a u f  e i n e r  t e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  u m 
f a s s e n d e  A u s b i l d u n g s m ö g l i c h k e i t e n  
f ü r  d e n  G a r t e n g e s t a l t e r  g e s c h a f f e n  
w e r d e n ,  die ihn ebenbürtig neben den K ollegen  
vom H ochbau stellen. Sind a u f der technischen  
H ochschule doch die Gebiete zu H ause, in d ie Gar
tengestaltung in  größerem  R ahm en heu le einge
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Gartenarchitekt Hermann K och-K öln  Grundriß zu obiger Abbildung

stellt ist: Städtebau und Siedlungsw esen m it ihren  
Forderungen nach L ich t und L uft.G rü n fläch en p olitik  
ist vornehm ste A ufgabe von Staat und K om m une  
gew ord en : S c h a ffu n g  von Sport- und Spielplätzen, 
von K leingartenkolonien  und W oh nungen  im  Grü
nen. D as is t nur m ög lich , w enn Architekt und

Städtebauer m it dem Gartengestalter Iland in H and  
erzogen werden. M öge der Zeitpunkt n ich t fern sein, 
w o die Gartenarchitekten a u f technischen H och
schulen in die Größe ihrer A ufgaben ein gew eiht 
werden, z u m N u t z e  1 1  d e s  V o l k e s ,  das seinen  
Dank nicht schu ld ig  bleiben wird.

t .P £ i( tO iA u r ß t  /P o in a B s /n n c H in  
3, /P- fih'if/e 4, CA/£nc,An(, s.rrirtß, 
HA Y[B 6, fnl BL fl In/TB/YCHIB

1. BADiBiixtn,», nfrimnłti zvn / n u n  o,4s,~, /■<**, 
9./(»4TTLrtHATl, fo.HtCKL AV/ K1B/ZH LOBBUB Kl AV/ TAXV/ ff, BO/eri(,ABriH. 13> CtDlin lA.TlBBA/t 
/ ln  15, /rAYBin/ in  15,/rtYDin u, witi7[Bi,Aarin 1/, wa/zebbubik ,  „
1t, CA /ln 19, /TAVDlnC/AQTin BO, /Onninvhß Bl, PlßttOlA 22, BLvTlH/Tß/Y(M£B 23, (¡ttiV/l ÂBTln 24, PAVILLON 25, /ITJP̂ ATZ 24,, PA/lty

Gartenarchitekt Hermann Koch - Köln
A us:

Ansicht eines Hauses m it neuzeitlichem Garten 
„G artenkunst“ 1928/2

1 2 1



Gartenarcliitckt Mich.Mappes Entwurf für einen Sommersitz (Aus „Gartenkunst“ 1925 lle ft2 )

ARBEITEN VON ALWIN SEIFERT-MÜNCHEN

Von R U D O LF PFISTER

Unsere Zeit n eigt dazu, die .Maßstäbe in einer —  
sagen w ir ruh ig  etw as hochstaplerischen W eise zu 
verzerren, sie neigt zu einer Art w enig sym pathischer 
G roßm annssucht, zu einer extrem en A usnützung aller 
M öglichkeiten bis ans Ende der Kraft. Man schlägt 
a u f der B ühne einen Saltom ortale nach dem ändern, 
um  bei tosendem  B eifa ll des Publikum s hinter den 
K ulissen erschöp f t zusam m enzubrechen, weil man sich  
übernom m en und keine Reserve zurückbehalten hat. 
Jeder m oderne M ensch —  vom dreizehnjährigen  
B äckerlehrling angefangen  —  w eiß , daß ein Motor,

der dauernd bis zur Grenze seiner L eistu n gsfäh igk eit  
beansprucht w ird, von kurzer Lebensdauer is t, und 
jeder w eiß  auch, w ie angenehm  und beruhigend a u f  
der anderen Seite das G efü h l ist, in  einem  h och - 
pferdigen  Auto zu fahren , das im m er noch eine 
Kraftreserve zur V erfü gun g hat. W eil aber unsere 
Zeit durch und durch unharm onisch ist —  und. 
m ögen m anche noch so laut das G egenteil be
haupten —  bleiben die E rkenntnisse ebenso spe
zialisiert w ie d ie L eistungen, und das groß e P u b li
kum  wendet sich  natürlich nach der Seite des g rö ß 
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Haus und Garten von H. in Münchcn-Laim, 1925 (SieheTaf. 24,25) Die Südseile

ten G eschreies. E in A rchitekt, der noch kein H och
haus gebaut und noch  keinen V ölkcrbundspalast g e 
plant hat, ist kaum  m ehr g ese llsch a ftsfäh ig , und 
die A u ffassu n g , daß ein S tein k löp fer, der acht 
Stunden am T ag rech tsch affen  seine A rbeit m acht, 
positiv m ehr w ert ist als etw a ein hochstaplerischer  
Staatsm inister, f in d et heute nur ein k leines Forum . 
Trotz alledem : endlich w ird  und m u ß  sich  d ie ehr
liche Arbeit w ieder durchsetzen, und sch ließ lich  w er
den doch d ie zuerst ans Z iel kom m en, die „ihren  
T eil in  H arm onie und m it einem  Lächeln a u f den 
Lippen tun“ (Th. F isch er) und n ich t die, w elchen  
alle M ittel rech t sind , um  „bekannt“ zu w erden und 
die m it vor H ast und Gier verzerrtem  G esicht einen  
blendenden Start m achen. E s  k o m m t  a u c h  v i e l  
w e n i g e r  a u f  G r ö ß e  u n d  A n z a h l  d e r  A u f 
g a b e n  a n ,  a l s  a u f  d e n  G r a d  d e r  V o l l 
k o m m e n h e i t ,  i n  d e m  s i c  g e l ö s t  w e r d e n .

Unter d iesem  G esichtspunkt m u ß  m an die Ar
beiten S e iferts  betrach ten : ausgedehnte U m - und 
Neubauten a u f größeren  landw irtschaftlich en  Gü
tern, kleinere W ohnhäuser und verschiedene Gar
tenanlagen. W as allen seinen Arbeiten gem einsam  
ist, das ist ihre E rdgebundenheit, das V erw achsen

sein m it dem Boden, a u f  dem  sie stehen, das ist 
w eiterhin die ganz fo lgerich tige  E ntw ick lung der Ge
staltung aus den Lebensvorgängen oder W irtsch afts- 
Verrichtungen, denen sic dienen sollen , und endlich  
die gew issenhafteste technische und künstlerische  
D urcharbeitung bis in alle E inzelheiten, sei es nun, 
daß es sich um  eine Sonnenuhr, ein S tallfenster oder 
den Plan fü r  einen Staudengarlen handelt. D as Bo
denständige an seinen Arbeiten besteht n ich t in fo r 
malen Ä ußerlichkeiten irn Sinne eines fa lsch  ver
standenen H eim atschutzes, sondern erw ächst aus 
einem  starken und gesunden Sinn fü r  T radition, der 
keine V eranlassung fü h lt, H ergebrachtes und als 
praktisch Erprobtes aufzugeben so lange und w enn  
es die heutigen Zw eckforderungen unbedingt erfü llt. 
D iese E instellung ist im  ländlichen Bauwesen n icht 
nur zulässig, sondern unbedingt geboten und ent
spricht vö llig  der bäuerlichen Denkart und Lebens
au ffa ssu n g , und überdies —  ganz von außen her 
b etrach tet:— gibt es trotz der m annigfachen  m asch i
nellen H ilfsm itte l im  landw irtschaftlichen Betrieb  
auch heute noch keine H eufabrik und keine Band
arbeit. M it flachen D ächern und A telierfenstern  
Stuttgarter P rägung und m it B auhausm öbeln ist in
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Garlen von 11. T errassenm auer

Stall und Knechtkam m er und im  oberbayerischen  
W inter schlechterdings nichts zu w ollen.

Aber ist nicht vielleicht an Seiferts A rchitektur 
noch m anches entbehrliche dekorative B eiw erk, et
wa an dem W asserturm  von W aitzaekerhof oder an 
der dortigen K apelle? Dazu könnte m an ja einfach  
sagen: noch lange n icht so viel, als gerade die M o
dernsten an ihre Fabriken (!) kleben, se il sic neuer
dings das Klinker-Ornam ent wieder entdeckt haben 
(so zähle ich  z. B. an einem  ganz neuen Fabrikbau  
eines der bekanntesten norddeutschen Industrie-A r
chitekten n icht w eniger als 3 5  Gesim se übereinan
der, die sam t und sonders n ich t „n ötig“ sind). Aber 
positiv, man vergesse eines n ich t: es g ibt neben der 
physischen Sachlichkeit, gegen die ganz und gar 
nichts einzuwenden ist, doch auch eine psychische  
Sachlichkeit, d ie darin besteht, vorhandene und un
abweisbare G efühlsbedürfn isse zu befriedigen  (N B . 
die G esim se an der Fabrik tun das n ich t!), die gerade 
im  Landleben eine bedeutende R olle sp ielen  und bei 
M enschen, die m it Tier und P flanze um gehen, im 
mer spielen werden. U nd aus diesem  Z usam m en
hang heraus sind die Bauten S eiferts im  schönsten  
Sinne sachlich.

D er W aitzaekerhof, ein groß er am  H ölienrand  
des A m m erm ooses nahe W cilh e im  in O berbayern g e 
legener K om plex, der heute in  seiner G esam terschei
nung den E indruck einer in verschiedenen A bschnit
ten gew achsenen A nlage m acht, is t zw ar —  abge
sehen von dem  kleinen und verw ahrlosten alten B e
stand —  im  V erlauf von rund anderthalb Jahren  
entstanden, jedoch n ich t a u f Grund einer einheit
lichen P lanung, sondern in  der sch lim m sten  In fla 
tionszeit in sprun ghaftem  B au fortgan g bei stets und  
während der B auausfü hrung w echselndem  P ro
gram m . So waren an die G eschm eid igkeit des Ar
chitekten d ie höchsten A nforderungen gestellt und  
das fertige W erk läß t die S ch w ierigkeiten  der Ge
nesis nur m ehr ahnen. G eschickt ist der im  w esent
lichen durch die vorhandenen F ahrten  und die be
trieblichen A nforderungen bestim m te G rundplan zu 
einer zwar ganz m alerischen, aber im  Z usam m en
hang m it Gelände und vorhandenem  Bestand orga
nisch sinnvollen R aum gruppe ausgenützt. A u f die 
fu nktionelle B edeutung der einzelnen Bauti'akte und  
ihre betrieblichen B eziehungen untereinander näher  
einzugehen, m üssen w ir uns versagen, so  interessant 
und lehrreich dies vom  Standpunkt der landw irt-
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sch a ftlich cn  B au k u n d c  a u ch  w äre . D enn  d u rc h  die 
in n ig s te  Z u sa m m e n a rb e it e ines L a n d w irte s  m it w eit
g eh en d stem  V ers tän d n is  f ü r  b au lich e  N o tw en d ig k e i
ten u n d  e ines A rc h ite k te n  m i t  g rü n d lic h e n  K e n n t
nissen  a u f  dem  G eb ie te  des la n d w ir tsc h a f tl ic h e n  Be
triebes ist h ie r  e ine  M u s te ran lag e  e n ts ta n d e n , die 
schon  h eu le  ü b e r  d ie  L an d esg ren zen  h in a u s  a n e r
k a n n t w ird . U rb ay e risch  in  d e r  ä u ß e re n  E rsc h e in u n g  
u n d  u rd e u tsc h  in d e r  G rü n d lic h k e it u n d  G ew issen
h a f t ig k e i t  d e r  D u rc h a rb e i tu n g  d e r  b e tr ieb lich en , 
techn ischen  u n d  a rc h ite k to n isc h e n  A u fg ab en .

W en n  von d e r  v e rh ä ltn ism ä ß ig  k ü m m e rlic h e n  
K u ltu r  des o b e rb ay erisch en  G a rte n b a u e s  d ie  R ede is t, 
k ann  m an  im m e r  d ie  en tsch u ld ig en d e  F e s ts te llu n g  
h ö re n : u n se r  m ise ra b le r  B oden  u n d  das b a rb a r isc h e  
K lim a gehen  n ic h t m e h r  h e r.

S e ife r t, d e r  au s in n e re r  Z u g e h ö rig k e it zu r  
G a r te n a rc h ite k tu r  gek o m m en  is t, k o n n te  s ich  se i
n e r  d eu tsch en  N a tu r  g e m ä ß  dem  T rie b  n ic h t 
en tz iehen , u n d  h a t  sich  in  das P ro b le m  des 
H a u sg a rte n s  in  O b erb ay ern  m it dem  ü b e rra sch en d en  
E rg eb n is  v e rtie f t, d a ß  das G erede  vom  sch lech ten  
B oden u n d  K lim a  m in d es ten s  te ilw eise  e ine A u sflu c h t 
is t, h in te r  d e r  sich  M angel an  S ac h k e n n tn is  u n d  e rn 

s te r  A rbeit zu verstecken  su ch t. S e ife r t h a t  a ls  e in e r 
d e r  w enigen  in  B ayern  den  G arten  z u r  S ache d e r  
A rc h ite k tu r  g em ach t, n ic h t ohne sich  in  d ie  re in  
g ä rtn e risch en  P ro b lem e  m it derse lben  G rü n d lic h k e it 
zu  v e rtie fen  w ie in  die lan d w ir tsch a ftlich en , u n d  h a t 
in  w enigen  Ja h re n  eine R e ihe  von G ärten  g e sc h a f
fe n , die sich  n o rd - u n d  w estdeu tschen  L e is tu n g en  
g e tro s t an d ie Seite ste llen  d ü rfe n . F re ilic h  fä llt  
e inem  derg le ichen  n ic h t in  den S ch o ß , so n d ern  w ill 
re c h tsc h a ffe n  e ra rb e ite t sein , u n d  so lan g e  d ie  z ü n f 
tigen  M ü n ch n er „ L a n d sc h ä f tsg ä r tn e r“ g ed an k en lo s 
b e i ih re m  a lten  S tie fe l b leiben  un d  ih re  T ä tig k e it 
d a r a u f  besch rän k en , in ein p a a r  m ö g lich s t u n g e 
sch ick t abge te ilte  R asenstücke  m ö g lich s t v ielerlei 
A rten  von kostbaren  Z ie rs trä u c h e rn  und  langw eiligen  
auslän d isch en  N adelbäum en  zu se tzen , w erd en  sie 
f re ilic h  n ie  einen „ G a rte n “ fe r tig b r in g e n .

O h m an  S e ife r ts  W erk ze ich n u n g en  an sieh t, o d e r 
einen  G ru n d r iß  o d e r einen P fla n z p la n  f ü r  einen  
S tau d en g a rten , im m e r sp r ic h t d a ra u s  eine m ä n n lic h 
h a n d w e rk lic h e  T ü ch tig k e it, e ine e c h t  h a u m e i s t e r 
l i c h e  G ew issen h aftig k e it u n d  S ach k en n tn is , E ig e n 
sc h a f te n , d ie  h eu le  se lten  w erden  u n d  u n en d lich  m eh r 
w ert s ind , a ls  das g en ia lische  o d e r in te llek tu e lle  G e-
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Garlen von II.
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Saxifraga caesia, ein winziger S leinbrech am  W asserrand



Slilcs herv o rg eg an g en  ist, zum  w ah ren  T re u h ä n d e r  
seines A uf Iraggcbcrs w erden , u n d  w er ih m  se ine  b a u 
lichen  A ngelegenheiten  in  die H an d  g ib t, is t w ohl 
beraten .

Garten von 11. M auerbeet

127

Garten von II. Gelbe Seerosen und  B lum enbinsen

Haus von IJ. S traßen - und Hofseite

f lu n k c r , das sich  a lle n th a lb e n  b re it m a c h t u n d  die 
B au h erren  u m  ih r  g u te s  G eld  b r in g t. E in  s ta rk e s  
V e ra n tw o rtlic h k e ilsg e fü h l g eg en ü b e r dem  B au h errn  
lä ß t S e ife rt, d e r  au s  e in em  so liden  B au g esch ä ft alten



M aucrbeel und  llau ten rosenG arten von II,

G arten von II F rü h jah rsb lü le



W ährend dem W ohnhaüie ein Ziergarten nach Süden vorgelagert wurde, schließt sich nach 
Osten unter altem Baumbestände eine ruhige Rasen fliehe an

Ilaus von H. Rückseite
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Ausstellung M ünchen 1927

B runnenhof

Ausstellung München 1927

130 Brunnenhof



A usstellung M ünchen 1927 (Hierzu siehe auch T af. 26-27) G arten am  F lachdachhaus

Ausstellung München 1927 Garten am Flachdachhaus
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G arten auf dem  llitzclsbcrg am Chiemsee

EINIGES VOM LANDWIRTSCHAFTLICHEN BAUWESEN

VON A L W IN  S E I F E R T  B. D. A.

A u f keinem  G ebiet d e r  B aukunst geben  d ie  M ei
nungen  ü b er die zw eck m äß ig ste  u n d  w ir ts c h a f t
lichste  A rt des B auens w e ite r  a u se in an d e r als im  
lan d w irtsch a ftlich en  B auw esen , u n d  n irg e n d s  ist cs 
dem  A rch itek ten  sch w ere r g em ac h t das R ich tig e  zu 
tre ffe n . S chon  d ie  B ed ü rfn isse  u n d  A n fo rd e ru n g en , 
denen  g e n ü g t w erden  so ll, s in d  in  k e in e r W eise  g e 
n o rm t oder au ch  n u r  g ek lä r t. D enn die L a n d w irt
sc h a f t u m f a ß t  von d e r  a ltv ä te rlich sten  K le in b au e rn 
w ir ts c h a f t b is  zum  ganz in d u s trie ll au fgezogenen  
G ro ß b e tr ieb  a lle  Ü bergänge , alle M ö g lichke iten , und  
je d e r  L an d w irt f ü r  sich  h a t  noch  seine ganz  p e rsö n 
lichen A nsich ten  ü b e r  T ech n ik  un d  E in r ic h tu n g  d e r 
B etrieb sgebäude, denen schon  Sein N ach b ar w ieder 
ganz an d e re  en tgegensetz t. So viel au ch  a u f  dem  
G ebiet d e r  w issen sch aftlich en  G ru n d lag en  d e r  L an d 
w ir tsc h a ft schon  g ea rb e ite t u n d  ge le is te t w urde , so

sind  sie im m er noch im  F lie ß e n  u n d  w erden  täg lich  
d u rc h  neue E rkenn tn isse  e rw e ite rt u n d  ü b e rh o lt. Z u 
den  sich  h ie rau s ergebenden  W a n d lu n g e n  d e r  Be- 
tr ieb sfo rm  kom m en  deren  A b h än g ig k e it von Boden 
und  K lim a u n d  dam it die V ersch ied en h e it d e r  b a u li
chen B ed ü rfn isse  von L a n d sc h a ft zu L a n d sc h a ft, d ie 
viel tie fe r  als n u r  im  ä u ß e rlic h  F o rm a le n  b e g rü n d e 
ten  U n tersch iede  der bod en stän d ig en  B auw eisen , d e r  
m e h r oder m in d er sta rk e  D ra n g  zu m  N euze itlichen , 
zum  F o rtsc h ritt , o d e r s ta rre s  H ängen  am  A lth e rg e 
b rach ten  beim  E inzelnen  w ie bei V o lkss täm m en , 
sch ließ lich  noch  die S chw an k u n g en  d e r  jew e ilig en  
W ir ts c h a f ts -  und  Z o llpo litik , a lles D in g e  von a u s 
sch lag g eb en d er B edeu tung  f ü r  T ech n ik  u n d  G esta l
tu n g  d e r  lan d w irtsch a ftlich en  B etrieb sg eb äu d e . B e
d en k t m an  w e ite rh in , d a ß  w oh l G u lsn eu b au len  e n t
s tan d en  sin d  von erlesener tech n isch e r un d  m asch i
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n e lle r  A u ss ta ttu n g , b e i den en  a b e r d e r  W u n sc h  n ach  
„M u s te rg ü ltig k e it“ den  n ach  W ir ts c h a f tl ic h k e i t  ü b e r
w o g ; d a ß  h ä u f ig  d e r  k le in e  u n d  'm itt le re  L a n d w irt 
m it a n g en o m m en en  M au re rn  als e ig en e r U n te rn eh 
m er b a u t u n d  sich  so  m i t  d em  K önnen  un d  M issen 
eines län d lich en  B a u a rb e ite rs  zu fr ie d e n  g ib t ;  d a ß  
au ch  d ie  k le inen  B a u u n te rn e h m e r a u f  dem  L ande , 
denen  g ew ö h n lich  d ie  A u s fü h ru n g  la n d w ir ts c h a f t
lich e r N eu b au ten  ü b e rla ssen  is t, in  d e r  R egel ü b e r  
b au tec h n isch e  F o r ts c h r i t te  n ic h t se h r  u n te r r ic h te t  
und  m e is t a u ch  n ic h t g en e ig t s in d , d ick e  B re ite r  zu 
b o h re n ; d a ß  se ilen  g e n u g  ein w issen sch a ftlic h  g e 
sc h u lte r  B a u fa c h m a n n  a ls B e ra te r  h e ran g ezo g en  
w ird , d e r  b e fä h ig t is t, d ie  U rsachen  b a u lic h e r  M iß 
stän d e  zu e rg rü n d e n  u n d  a u f  G ru n d  u m fa sse n d e r  
K en n tn is  d e r  n eu e ren  B au tech n ik  V o llkom m eneres 
zu  s c h a f fe n , d e r  sich  n ic h t m it d e r  P f le g e  d e r  ä u ß e 
re n  E rsc h e in u n g  b eg n ü g t, so n d ern  g ew illt ist, s ich  so 
in  H e rk o m m en , G ep flo g en h e iten  un d  n eu ze itlich e  
B e lr ie b s fo rm  d e r  L a n d w ir ts c h a f t zu v e rtie fen , d a ß  
er w en ig sten s im  e inze lnen  F a ll d ie  b au lich en  B e
d ü rfn is s e  e rk en n en  u n d  ih n en  a u f  w ir tsc h a ftlic h s te  
W eise  gen ü g en  k a n n : so is t w oh l zuzugeben , d a ß  bei 
d e r  L eb en sw ich tig k e it e in e r  g esu n d en  L a n d w ir ts c h a f t 
f ü r  d as  d eu tsch e  G em einw esen  h ie r  noch  A u fg ab en  
d e r L ö su n g  h a rre n , w ü rd ig  e in e r R e ic h s fo rsc h u n g s 

gese llsch a ft f ü r  w irtsc h a ftlic h e  B auw eisen in d e r 
L an d w irtsch a ft.

V o rläu fig  is t es Sache d e r  einzelnen  B au fach leu te , 
n ich t zuzusehen , w ie g ro ß e  T eile des V olksverm ögens 
in u n w irtsc h a ftlic h e n  B auteilen  v e rg eu d e t w erden , 
so n d ern  d u rc h  M itte ilung  ih re r  E rfa h ru n g e n  ih r  T e il 
zu e in e r a llm äh lich en  N o rm u n g  b e izu trag en . D a ru m  
sei es m ir  g esta lte t, e in iges ü b e r d ie  E rfa h ru n g e n  
zu berich ten , d ie  ich  in bezug  a u f  S ta lli if tu n g , S ta ll-  
fe n s te r  un d  S ta lllü ren  sam m eln  k onn te , un d  d ie  F o l
g eru n g en , d ie  sich  aus ihnen  ergaben .

D ie L ü f tu n g  d e r S tä lle  is t ein  ganz besonders  u m 
s tritte n e s  und  noch  w en ig  g ek lä r te s  P ro b lem  von 
g ru n d le g e n d e r B edeu tung  f ü r  d ie  G esu n d h e it des 
Viehs u n d  die L eb en sd au er d e r  G ebäude. D ie ü b e r
a ll so ü b e rau s  h ä u f ig  zu fin d en d e , o f t b is  zum  F ir s t  
re ich en d e  D u rch n ässu n g  der A u ß en m au e rn  von S ta ll
g ebäuden , die ganz  besonders n ach te ilig  a u f  d ie  im  
S tall geha ltenen  T iere  e in w irk t, h a t  n ich ts  m it d e r  
au fs te ig en d en  B o d en feu ch tig k e it zu  tu n , d ie  in m a n 
chen  G egenden  jed es  H au s, das ä lte r  als 4 0  J a h re  
is t, w ie eine K ra n k h e it b e fä llt , so n d ern  is t e ine F o lg e  
u n g en ü g en d e r o d e r fa lsch  an g e le g te r L ü f tu n g .

D e r S la llu f l w erden  s tä n d ig  g ro ß e  M engen von 
W a ss e rd a m p f u n d  je  nach  d e r  A rt d e r  D ü n g e rv e r
w e rtu n g  ein  m e h r o d e r m in d e r  b e trä c h tlic h e r  A nteil
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von A m m on iak  z u g e fü h r t. D ieses le tz tere  b eg ü n stig t 
s e h r  das A u ftre ten  von T u b erk u lo se  beim  V ieh ; der 
W a sse rd a m p f sch läg t sich , w enn d e r S ä ttig u n g sg ra d  
d e r  L u f t  ü b e rsc h ritte n  w ird , an  k ä lte ren  F läch en , 
gew öhn lich  also  an  den  U m fassu n g sm au e rn  un d  
D ecken n ieder. In  d iesem  X iedcrsch lagsw asser ist 
A m m on iak  gelöst, das d u rc h  besondere  B ak terien  z.u 
S a lp e te rsäu re  oxyd iert w ird ; d iese ve rb in d e t sich  m it 
dem  K alk  des M örtels zu dem  a u ß e ro rd e n tl ic h  w as
se ranziehenden  K alk sa lp e te r. D ie  M auern  w erden  in  
s te igendem  M aß  d u rc h fe u c h te t u n d  d a m it k ä lte r : die 
F eu ch tig k e it d e r  S la l lu f l  s c h lä g t sich  so m it schon  bei 
g e rin g e rem  S ä ttig u n g sg ra d  an den M auern  n ied e r; 
d eren  D u rc h lü f tb a rk c it w ird  au fg eh o b en  u n d  die von 
ih n en  au ss trah len d e  K älte  sch äd ig t das V ieh w e ite r
h in . V e rh ä ltn ism äß ig  g e rin g fü g ig e  U rsachen  ste i
g e rn  sich  d em nach  gegenseitig  m it zu n eh m en d er G e
schw ind igke it zu schw er w irkenden  S chäden .

D ie S ta l lu f t  m u ß  a lso  a b g e fü h r t  w erden , che sie 
m it W a sse rd a m p f sow eit g esä ttig t is t, d a ß  d e r  W ä r 
m eg rad  d e r A u ß en m au ern  oder D ecken zum  T a u 
p u n k t w ird . S ie  so ll a b e r  ste ts  etw a 12  G rad  C el
sius W ä rm e  behalten . F risc h  h e ra n g e fü h r te  k ü h 
lere  A u ß e n lu f t m u ß  ra sch  a u f  diesen G rad  e rw ä rm t 
w erden , u n d  zw ar d u rc h  die vom  V ieh d u rc h  A t
m u n g  u n d  H a u t abgegebene W ärm e . M it d ieser

W ärm em enge , deren  B e trag  o lm e S ch ad en  f ü r  G e
sun d h eit un d  M ilch le is tu n g  des A'iehs n ic h t w esen t
lich  ein gew isses M aß ü b e r-  o d e r u n te rsc h re ite n  d a r f ,  
k ann  n u r  eine ganz b e s tim m te  M enge L u f t  a n g e 
w ärm t w erden . D ie G esch w in d ig k e it, m i t  d e r  die 
L u f t  d u rc h  den S ta ll h in d u rc h f lie ß e n  k a n n , d e r  
G rad  ih re r  R einheit bzw . V eru n re in ig u n g  also , h ä n g t 
som it von d e r G rö ß e  des L u f tr a u m s  ab , d e r  jed em  
einzelnen S tück  Vieh im  S ta ll zu r  V e rfü g u n g  steh t. 
J e  g e r i n g e r  d i e s e r  i s t ,  u m  s o  r e i c h 
l i c h e r  k a n n  g e l ü f t e t  u n d  u m  s o  1 e i c h  - 
t  e r  b  e i s t a r k e m  L u f t w e c h s e l  d i e g l c i c h -  
m ä ß i g e  Y\ a r m e  d e s  S t a l l s  g e h a l t e n  w  e r  - 
d e n.

D iese Ü b erlegung  w u rd e  be im  U m b au  e ines g ro 
ßen  K uhsta lls  in O b erbayern  e rp ro b t u n d  erw ies sich  
als r ich tig . D er S ta ll ha tte  in  d e r  lan d esü b lich en  
A rt zwei L ängsre ihen  m it m ittle re m  F u tte rg a n g , d e r  
w ie gew öhn lich  seh r b re it g eh a lten  w ar, u m  G rü n 
fu t te r  d a ra u f  lag ern  zu  k ö n n e n ; au ch  d ie  M istg än g e  
sin d  in  so lchen  S tällen  im m er b re ite r , als zu u n g e h in 
d e r te r  A rbe it n ö tig  w äre. D e r S ta ll w a r  b e leg t m it 
5 8  S tü ck  G ro ß v ieh ; a u f  das H a u p t t r a f  e in  L u f t
ra u m  von 24  cbm . D ie M auern  au s K a lk tu f f  w aren  
vo llkom m en d u rc h n ä ß t , in n en  m it  S ch im m elp ilzen  
üb erzo g en ; d ie  D ecke, B ack ste in k ap p en  zw ischen
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E isen träg e rn  m it  A u fb e to n , w a r  g le ic h fa lls  fe u c h t. 
D as V ieh, an  s ich  sch ö n es e in fa rb ig e s  g ra u e s  A llgäuer, 
w ar zum  g ro ß e n  T e il tu b e rk u lö s . D ie M au ern  w u r
den gegen  B o d e n fe u c h tig k e it d u rc h  E in z ieh en  e in e r 
Iso lie rp ap p lag e  g e s ic h e r t;  ü b e r  d e r  D ecke w u rd e  im  
H euboden  eine 8  cm  h o h e  L age von T o rfm u ll  a u f 
g eb rach t, d ie  z u r  S ic h e ru n g  gegen  E in n is te n  von 
M äusen s ta rk  m it  S la u b k a lk  u n d  S tc in k o h len lö sch  
gem isch t w u rd e ; d a rü b e r  k am  ein  H o lzb o d en  a u f  
L ag erh ö lze rn . D ie L än g sre ih en  w u rd en  e rse tz t d u rc h  
a c h t Q u e rre ih en  m it  e rh ö h te m  F u ttc r l is c h  u n d  e r
h ö h tem  F u tte rg a n g  län g s  e in e r A u ß e n w a n d ; d e r 
L u f tr a u m  w u rd e  so m it v e rr in g e rt , g le ich ze itig  die 
B elegung  a u f  8 0  M ilch k ü h e  g e s te ig e rt, so d a ß  a u f  
ein H a u p t V ieh n u r  n o ch  1 5 ,5  cb m  L u f tr a u m  k am en . 
Als Z u lu f lk a n ä le  w u rd e n , e tw as ü b e r  K o p fh ö h e  des 
V iehs, in  d e r  n ach  in n en  s ta rk  a b g esch räg ten  S o h l
bank  d e r  F e n s te r  15 cm  w eite  B e to n ro h rb o g en  e in 
gem au e rt. Z u r  A b fü h ru n g  d e r  v e rb rau ch ten  L u f t  
w u rd en  ü b e r  je d e m  M istg an g  zwei ru n d e  S c h o fc rk a -  
m in e  von 4 5  cm  lic h te r  W e ite  a u f  d ie  D ecke a u f 
gesetzt u n d  d u rc h  den  H euboden  ü b e r  D ach  g e fü h r t .  
A u f d as H a u p t V ieh tr e f fe n  0 ,0 1 6  q m  Q u e rsc h n itt 
d e r A b lu ftsch äch tc  m it 7 m  n u tz b a re r  H öhe. D ie 
u n te r  den  S ch o fe rk a m in e n  an g eb rach ten  S chw itzw as
se rrin n en  erw iesen  sich  a ls  u n n ö tig .

M a u e r  n  u n d  D e c k e n  d e s  S t a l l s  s i n d  
i n n  e r  h a 1 b z w e i e r  J a h r e  v o  11 k  o m  m e n 
t r o c k e n  g e w o r d e n ,  s o  d a ß  s i e s i c h  s t e t s  
w  a  r  m  a n  f  ü  h 1 e n ; d i e  L u f t  i s t  g l e i c h  m  ä  - 
ß  i g  w a r m  u n d  f r i s c h ,  S l a 11 g  e r  u c h  ii b e r -  
h  a u p  t n i c h t  z u b e m e r k e n ;  a u c h  i m  W  i n  - 
t e r  k ö  n  n e u  a u f  d e r  L e e s e i t e  a l l e  F e n 
s t e r  o f f e n  g e h a l t e n  w e r d e n .  D a s  V i e h  
i s t  v o 1 1 k o m  m  e n f r e i  v o n  T u  b e  r  k u 1 o s e , 
d i e  M i l c h l e i s t u n g  d i e  b e s t e  w e i t u m.

D ie A b lu ftk an ä le  w erden  h ä u f ig  au ch  in H olz m it 
T o rfm u lliso lie ru n g  a u sg e fü h rt, m eist a lle rd in g s  m it 
viel zu g e rin g em  Q uersch n itt. Non d ieser A rt w urde  
liie r abgesehen , um  einen  vö llig  fe u e rs ich e ren  A b
sc h lu ß  zw ischen S tall un d  H euboden  zu haben . A us 
g le ichem  G ru n d e  w u rd en  d ie  H cu ab w u rfsch äch le  m it  
do p p e lten  ru n d en  G ußeiscndeckeln  in  G u ß e isen fa lz  
a u sg e fü h r t.

W o  cs sich  w egen e in e r I lo c h fa h r l  ü b e r dem  S tall 
n ic h t e rm ög lichen  ließ , d ie  A b lu ftk an ä le  in d e r  M itte 
des G ebäudes h o c h z u fü h re n , w u rd en  sie m i t  g u tem  
E r fo lg  in  d e r  A u ß en m au c r a ls  rech teck ig e  S c h o fe r-  
k am in e  d ic h t u n te r  d e r D ecke beg in n en d  an g e le g t 
un d  im  K nicslock  h o c h g e fü h r t. P a te n tie r te  L ü f tu n 
gen , w elche d ie  Z u lu f t  u n te r  d e r  D ecke in  g esch litz 
ten  H o lzkanälen  h e ra n fü h r te n  u n d  die A b lu ft am

W aitzackerliof be iW eilheim , 1923 W asserturm  und W agenhallen
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B oden abzogen, w u rd en  in m e h r jä h r ig e r  B eobach- oder porösen  L ochsle inen  m a u e rn , w enn sie innen
tu rig  a ls  u n g ee ig n e t e rk a n n t un d  d u rc h  d ie  v o rer
w ähn te  A rt ersetzt.

G u t haben  sich  auch  do p p e lte  K anäle aus E isen 
beton fo rm slflcken  bew äh rt, d ie u n te r  d e r  D ecke be
g in n en d  im  K niestock  bochgchen  u n d  ü b e r  D ach  in 
vo n e inander abgew endete , län g s  d e r T ra u fe  g e rich 
tete Ö ffn u n g e n  au sm ü n d en . D ie  L ü f tu n g  g e h t h ie r  
so  vor sich , d a ß  je  nach  W in d r ic h tu n g  un d  -s tä rk e  
en tw eder in e in em  B o h r des D o p p e lk an a ls  d ie  A u ß en 
lu f t  h in u n te r fä ll t  und  im  neben licgcnden  d ie  ver
b rau ch te  w arm e S ta l lu f l  a u fs te ig t, o d e r d a ß  d u rc h

sau b er g e fu g t w erden .
In den m eisten  B ü ch ern  ü b e r  la n d w ir tsc h a ftlic h e s  

B auwesen f in d e t sich  d e r  V o rsch lag , d ie  Z u lu f tk a n ä lc  
so im  M auerw erk  d e r  A u ß e n m a u e rn  an zu leg en , d a ß  
sie au ß en  tie f beg in n en , in n e rh a lb  d e r  M au er h o ch - 
g c fü h r l  w erden  u n d  oben u n te r  d e r  D ecke n a c h  in n en  
m ünden . D e r Zw eck d ieser A n o rd n u n g  is t d er, d ie  
L u f t sich  beim  A u fste ig en  in n e rh a lb  d e r  M auer e r
w ärm en zu lassen. Sie is t u n b e d in g t zu v e rw e rfe n ; 
denn  die W ärm e , m it d e r  d ie  Z u lu f t  sich  a n re ich e rn  
soll, m u ß  aus dem  in n e ren  T e il d e r  M auer g enom m en

das K an a lp aa r d e r einen T ra u fse itc  L u f t  e in s trö m t, w erd en ; diese k ü h lt sich  a lso  ab  u n d  besch lü g t sich
d u rc h  das d e r g egenüberliegenden  S eile a b f l ie ß t . M it 
S ich e rh e it a rb e ite t diese A rt L ü f tu n g  a b e r n u r  bei 
e in e r I lö h e  von n ic h t m eh r als 5 ,5  M etern  von U n
te rk an te  u n te re r  E in m ü n d u n g  b is O b erk an te  o b e re r 
A b zu g sö ffn u n g . D ie K anäle  m üssen  g u t m it T o r f 
m u ll u m h ü llt  sein  u n d  d ü rfe n  n ic h t in die W a n d  
e in g em au e rt w erden , d a  in fo lg e  des ste ten  T em 
pera tu rw ech se ls  am  um g eh en d en  M auerw erk  kein  
P u tz  h ä l t ;  an  d e r  M illc lw and  zw ischen den  K anälen  
tr i t t  le ich t S chw itzw asser a u f . S o lche  S ch lo te  las
sen sich  au ch  g u t m it H oh lz iege ln  (A ristosste incn)

m it F eu ch tig k e it au s d e r  S ta l lu f t.  D an n  b e g in n t von 
diesen S tellen  au s d ie  oben g e sch ild e rte  sich  ste ts  
ste igernde  D u rc h fe u c h tu n g  des M au erw erk s . B esteh t 
ab e r dieses aus so sch lech ten  W ä rm e le ite rn , d a ß  
eine m erk b are  A b k ü h lu n g  n ic h t e in tr i tt ,  d an n  k an n  
sich  n a tü r lic h  die d u rch g e le ite te  L u f t  au ch  n ic h t e r
w ärm en  u n d  der lan g e  U m w eg  is t u n n ü tz , also  u n 
w irtsch a ftlich .

E ine  neuere  A rt d e r L ü f tu n g , bei d e r  d ie  Z u lu f t  
au s w eiten  K anälen  aus dem  D a c h ra u m  a u f  d ie  F u l-  
te rtisch e  h e ra b fä ll t  un d  die A b lu f t d ic h t ü b e r dem
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Boden d e r M istg än g e  un d  in  den  S ta lleckcn  in  H o lz-
kanä len  abgesogen  w ird , d ie  b is  ü b e r  den  F ir s t  des
S ta llgebäudes re ich en , m u ß  e rs t noch  e rp ro b t w erden . 

# *

D as e in fa c h s te  S ta llf e n s te r  is t  e ine se itlich  un d  
oben e in g ep u tz te  D rah tg la ssch e ib e , d ie  in den  beiden 
u n te ren  E cken  a u f  e in g em au e rten  verz in k ten  YYin- 
kele isenslü lzcn  a u f r u h t  u n d  in  d e r  g an zen  u n te re n  
L änge  fre isch w eb t. D as F en s te rb lec h  is t von a u ß e n  
h e r  in e in em  A bstand  von 1/ 2- I cm  u n te r  d e r  U n
te rk an te  d e r  S cheibe  d u rc h g e f ü h r t  u n d  in n en  a u f 
gebogen , so d a ß  es m it d e r  O b e rk an te  des V erpu tzes 
der sch räg en  in n e ren  S o h lb an k  ab schne ide t. D as 
S chw itzw asser d e r  S cheibe  lä u f t  so m it n a c h  a u ß e n  
a b ; d a m it es n ic h t in s  M au e rw erk  e in d r in g e n  k an n , 
m u ß  das F en ste rb lec h  se itlich  am  P u tz  e tw as h o c h 
g e fü h r t  w erden  u n d  d ie  F e n s te r le ib u n g e n  innen  m ü s
sen einen  A n str ich  m it e inem  F lu a t  (F lu ra ls il ,  K eß - 
lersche F lu a te )  e rh a lten .

Bei R in d v ieh s ta llu n g en  m ü ssen  d ie  F e n s te r  g e ö f fn e t 
w erden  kö n n en , au ch  w enn  f ü r  re ic h lic h e  L ü f tu n g  a n 
derer A rt g e so rg t is t. H ie r b le iben  d ie  a lten  F e n s te r 
fo rm en  im  R ech t, jed o ch  m it w oh lerw ogenen  A b
än d eru n g en . S ch m ied ee ise rn e  F e n s te r  sin d  g anz  u n 

g eeigne t, d a  S chm iedeeisen  in S ta l lu f t  in  k u rz e r  Z eit 
z e rs tö rt w ird . G u ß e ise rn e  s ind  belieb t, ab e r b rü ch ig , 
b esonders w enn  d ie  L ü f tu n g s f lü g e l d ie . e r fo rd e rlic h e  
G rö ß e  h a b e n ; B ruchste llen  lassen sich  n u r  m itte ls  
au to g en e r S c h w e iß u n g  flick en , also  n ic h t vom  G u ts
h a n d w e rk e r o d e r B auern  se lb s t; die S ch w eiß ste llen  
ro s ten  bald  ab.

D as beste S ta llfe n s te r  is t das H o lz fen s te r, w enn 
es n ich t n ach  la n d lä u fig e r  A rt, sondern  a u f  seinen  ganz 
besonderen  Zw eck b in  d u rch g eb ild e t ist. bis m u ß  
quellen  u n d  schw inden  k ö nnen  ohne  zu k lem m en  
o d er zu k la p p e rn ; es m u ß  le ich t m it  e in e r H an d  
o d e r besser n o ch , da  es m ö g lich s t hoch  sitzen  so ll, 
m it dem  S tie l d e r M istgabel o d e r des S ta llbesens ge
ö ffn e t o d e r gesch lossen  w erden  kö n n en . D as E n d 
erg eb n is  m e in e r  E rfa h ru n g e n  und  V ersuche is t das 
a u f  T a fe l 3 2  abgeb ilde te  F en ste r.

A uch  bei diesem  schw eb t die U n te rk a n te  des 
S tocks f r e i  ü b e r  dem  n ach  innen  d u rc h g e fü h r te n  
F en ste rb lec h . D as u n te re  S lockho lz  h a t innen  und  
a u ß e n  e ine W assern ase , ebenso d e r  W ette rsch en k e l 
des K ip p flü g e ls . D ieser m u ß  k rä f tig  sein  u n d  d ie  
S p ro ssen te ilu n g  n ic h t zu w eit, d a m it n ic h t bei 
schw ungvo llem  A uf- o d e r Z uh au en  L an d w irt-
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sc h a f lsg e h ilfe n  sin d  au ch  heu le  noch von ro b u s te r 
K o n stitu tio n  die S cheiben  h in au sflieg en . D er 
F lü g e l hat keinen Ü b orsch lag fa lz  un d  im  S tock fa lz  
a llse its  f> n u n  L u f t, so  d a ß  e r nie k lem m en  kann . 
I’.r  lä u f t  in o ffe n e n  verz ink ten  K ip p lag e rn , in denen 
sich kein  S chw itzw asscr sam m elt. Als V ersch luß  
d ien t ein la n g e r  g ebogener v erz in k te r H ebel, d e r  im 
oberen  Stockholz, g e len k ig  be fes tig t is t und d u rch  
ein am  ob eren  R ah m h o lz  des F lü g e ls  angesch raub tes  
s ta rk e s  verzink tes , m it e inem  rech teck ig en  S ch litz  ver
sehenes R iech g e fü h r t  ist. W ird  er abgehoben , so 
d rü c k t eine an se inem  oberen  E n d e  nach  un ten  vor
steh en d e  Nase das F en ste r vom  S tock ab , es fällt 
a u f . bis das F ü h ru n g sb le c h  an e inem  d u rch  das u n 
tere linde  des H ebels gesteck ten  S ch raubenbo lzen  a n 
sch läg t. W ird  das F en ste r zu g ed rü ck t, so h eh l sich  
d e r H ebel, bis e r  m it e in e r zw eiten Nase h in te r  das 
F ü h ru n g sb lc c h  g re if t  u n d  d u rc h  sein G ew ich t das 
F e n s te r  zuhä lt.

D as Holz m u ß  gegen  F ä u ln is  gu t g esch ü tz t w er
den. Ö lfa rb e  is t h iezu  ganz ungee igne t, da sie von 
dem  am m o n iak a lisch en  S chw ilzw asser v erse ift w ird . 
Ivarbo lineum  u n d  se lb s t H o lz tee r w erden  vom S chw itz 
w asser g e lö s t u n d  au sg e lau g t. A m  besten  is t eine 
T rä n k u n g  m it e inem  F in a l, die, a u f  e in fach e  W eise

so a u sg e fü h rt w erden  k an n , d a ß  d ie  fe r tig e n  H ö lzer 
vor dem  V erleim en 2 4  S tu n d en  lan g  in  e in e r 15- 
p rozen ligen  w äß rig en  L ö su n g  von F lu ra ls i l (B ra n d e r  
F a rbw erke . B rand  i. S .) u n te rg e ta u c h t g eh a lten  w e r
den. Nach völligem  T ro ck n en  w erden  d ie  L e im sle l- 
len n a ch g esch lif fen  u n d  m it K nochen le im  zu sam 
m en g efü g t. (K ase in le im e [T o p fe n - , K a ltle im ] w e i
den von A lkalien  a u fg e lö s t.)

■* *
#

A uch bei den S ta lltü re n  h a t  s ich  die lan d lä u fig e  
und  in allen B ü ch ern  zu  fin d en d e  Vrl g esp u n d e te  
T ü r  a u f  E in sch u b le is ten  m it ä u ß e re r  A u fd o p p lu n g  

n ich t b ew ährt. So lche  T ü re n  sin d  n u r  a ls  V er
sc h lu ß  ganz tro ck en e r R äu m e  b ra u c h b a r . Je d e  S ta ll
tü r  w ird  im  W in te r  a u f  d e r  In n en se ite  fe u c h t;  bei 
dem  ju n g e n  Holz, m it dem  w ir  h eu tzu tag e  bauen  
m üssen , a rb e ite t d ie  g ro ß e  I lo lz b re ile  e in e r  so lchen  
e in fach en  T ü r  viel zu s ta rk , so  d a ß  das ganze  G e
fü g e  sich  in k u rzem  lockert. D ie a u f  T a fe l 3 3  ab -  
gcb ilde le  T ü r  ist das E rg e b n is  e in e r  ganzen  R eihe 
von V ersuchen u n d  V erbesserungen . S ie  bestellt aus 
e inem  schw eren , m in d esten s  5 2  m m  s ta rk e n  zusam - 
m engcsch litz tcn  R ah m en  m it bei K u h s la ll-  und  
S ch w cin esta lltü ren  e inem , bei den h ö h eren  P fe rd e -  
s ta lltü rc n  zwei .M ittelfriesen  von n ic h t g an z  h a lb e r
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S tä rk e . D ie inneren  F ü llu n g e n  bestehen  aus g e n u te 
ten sen k rech ten  B re tte rn , d ie  m it so  viel S p ie lrau m  
eingeleg t w erd en , d a ß  sie au ch  bei s tä rk s te m  Q uellen  
den R ah m en  n ic h t a u se in an d c rlrc ib cn  kö n n en . D ie 
ä u ß e re  a u fg e d o p p e lte  F ü llu n g  k an n  n ach  B elieben 
a u fg c te il t  w erden , doch  is t zu so rg en  f ü r  e in fa c h e  
B e fe s tig u n g  u n d  S ic h e rh e it gegen  E in d rin g e n  von 
N iedersch lagsw asser. A u f d em  g eze ichne ten  B eispiel 
sind  die B re ttch en  am  R an d  g eh a lten  von e in e r N u t 
im  T ü rra h m e n , in  d e r  M itte  d u rc h  e ine  F e d e r au s 
F lach e isen , d ie  a u f  d em  m itt le re n  B re tt d e r  inneren  
F ü llu n g e n  a u fg e s c h ra u b t is t. E s is t  so d ie  g rö ß tm ö g 
liche B ew eg lich k e it d e r  e inze lnen  H ö lze r g ew ah rt. 
A uch m itte ls  H o lz sch rau b en  k ö n n te  d ie  A u fd o p p 
lu n g  am  R an d  u n d  in  d e r  M ille  b e fe s tig t w erden . 
\ o n  N ägeln , die ja  in n en  u m g eleg l sein m ü ß te n , ist 
ab zu ra ten , d a  sich  an  je d e m  d u rc h g e h e n d e n  E isen 
im  W in te r  in n en  E is an se tz t. A uch  a u f  d e r  In n e n 
seite m üssen  alle  F a lze  so  a u sg e b ild e t sein , d a ß  kein 
S chw itzw asser e in d rin g en  k an n . D ie T ü r  lieg t ohne  
F alz , a lso  s tu m p f  a u f  dem  S tock  a u f . u m  a lles K lem 
m en zu verm eiden .

Die B esch läge  m üssen  s e h r  k rä f t ig  sein  u n d  jed es  
Selzen d e r  T ü r  v e rh in d e rn . D ie K egel sin d  n ic h t amO

S tock  an g esch lagen , so n d ern  tie f  in s M auerw erk  e in 
gelassen . D e r S tock  d ien t n u r  als A nsch lag  u n d  zu r 
D ic h tu n g ; e r  is t ebenso w ie d ie  L c ib u n g sk an len  a b 
g e ru n d e t, d am it sich  das d u rc h  die T ü r  d rä n g e n d e  
Vieh an den H ü ftk n o ch en  n ich t verletzt. D ie Be
sch läg e  m üssen  g ru n d sä tz lich  au ß en  angesch lagen  
sein  und  sin d  a u f  d e r  dem  Holz zugew endeton  S eite  
vor dem  B efestigen  m it M ennige zu s tre ich en . D ie 
S ch lö sser s ind  am  besten  im  ganzen verz ink t m it 
ganz, o f fe n e m  G etriebe  ohne F ed e rn , das n u r  d u rc h  
G ew icht sp e r r t. M an bekom m t sie bei B erg h au s 
S ö h n e  in  O b erb rü g g e . A uch hei S ta lltü ren  ist d e r  
beste S ch u tz  gegen  F äu ln is  T rä n k u n g  d e r  einzelnen  
H ö lzer vor dem  Z u sam m en fü g en  m ii einem  F in a l.

F ü r  d ie  L a n d w irts c h a ft ist d ie  d u rch d ach te s te  
und  k rä f t ig s te  A u sfü h ru n g  a lle r B auteile, d e r  festen 
wie ganz besonders  d e r bew eg lichen , gerad e  g u t ge
n u g  u n d  a u f  die D au e r d ie  a lle in  w ir tsc h a ftlic h e . 
D enn  d ie  m ech an isch e  u n d  chem ische  B ean sp ru ch u n g  
is t se h r  g ro ß , u n d  U n te rh a lt un d  P fleg e  d ü rfe n  n ich t 
viel kosten . D as h e ru n te rg ek o m m en e  A ussehen so 
v ieler la n d w ir tsc h a ftl ic h e r  G ebäude h a t seinen  G ru n d  
w en iger in  m an g e ln d em  U n te rh a lt, so n d ern  in zu 
le ich te r, zu b illig e r o d e r u n sach lich e r B auart.
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DER G ARTEN „SONNENHOF“ IN WORPSWEDE
Von L E B E R E C IIT  W IG G E -W orpsw ede

D er so n n ig e  G a r t e n  —  d iesm al sch e in b a r ein 
w en ig  im  G egensatz  z u r  so n n ig en  S ied lu n g , d ie  in 
d e r  „ D eu tsch en  B in n en k o lo n isa tio n “ *, beschrieben  
w u rd e . A lle rd in g s  n u r  sch e in b a r, denn  h ie r  soll ge
rad ezu  geze ig t w erden , w ie e ine  g u te  S ied lu n g  im 
m e r e in  g u te r  G a rten  sein  o d e r w erden  so ll, ja  m e h r  
—  d a ß  k ü n f t ig  e in  w a h re r  G arten  das S icd lu n g s- 
m ä ß ig e , K o lo n isa to risch e  n ie  ganz  verleugnen  k ö n 
nen  w ird . In  d iesem  S in n e  is t d e r  S o n n e n h o f, w e
n ig s ten s  se inem  W illen  n ach , ein S ym bo l d e r  r h y th 
m isch en  B ew egung  u n se re r  Z eit, in sbesondere  f ü r  
d ie  ze itgenössische  G a rte n k u n s t.

U rbild vor der Anlage (vor 7 Jahren)
Im „Deutschen Kommunal-Verlag“, Berlin, herausgegeben 
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Sonnenhof. Der B anibus-Laubengang m it farbigen Kugeln im  F rüh jah r. U nter dem  D achgarten liegt d c r \ \  in tergarten

W eil d em  so is t, können w ir a u f  d ie sieg ju n g s- 
tech n isch en  G ru n d lag en , aus denen  d ieser G arten  
e n ts tan d , n ic h t  ganz verz ich ten . D er S o n n en h o f, ob
w ohl k a u m  s ie b e n jä h r ig , h a t schon  seine e igne  kleine 
L e g  e n  d  e :

M it ganzen  1 0 0 0  qm  um  ein k le ines H äuschen  
h e ru m  lie f  im  W ald , hoch ü b erm  w eiten Moor, 
so f in g  e r  an. U nd au ch  heute , w o d ieser k leine 
S ü d h a n g  m eh re re  F am ilien  v e rso rg t und  seine 
P ro d u k te  w eith in  versendet noch  h eu te  h a t es d ie
ser G arten  noch  n ich t a u f  e inen  H ek tar ( 1 0 0 0 0  qm ) 
g eb rach t. Also noch  k au m  a u f  das E rd re ich  eines 
z ü n ftig e n  Iau idn rbe itc rs .

A ber n u n  zu se in e r G esch ich te . D er S onnenho l' 
w u rd e  aus T ro tz  u n d  N ot g eg rü n d e t. D er in n ere  
A n laß  w ar, dem  S ied lungsw esen  einen  W eg  zu w ei-O D
sen, das an  d e r R a u m fra g e  zu sche ite rn  d ro h te . 
F s g a lt, je n e  u ra lte n  su m m arisch en  E r fa h ru n g s 
ta tsachen  zu e rn eu e rn , a u f  unsere  Z e it zu übersetzen , 
d ie  ich  in e in e r T abe lle  d e r  „D eu tsch en  B inncn -K o- 
lo n isa tiö n “  a u fg e ro ll l  u n d  so u m sch rieben  h a b e : 
W ä re  es m ö g lich , d ie  zeh n fach e  S p an n u n g , d ie  
h eu le  noch  zw ischen unseren  n iedersten  u n d  h ö ch 
sten  B odenern ten  lieg t, n ach  oben w esen tlich  zu ver

rin g e rn , dann  w äre  w eil m e h r  als ein  G a rte n sc h ic k 
sal en tsch ieden . —

D er N achw eis, w o ran  K en n er von v o rn h ere in  
n ich t zw eife lten , g e lan g  ü b e r  E rw a rte n  schne ll. D ie  
B eh au p tu n g , d a ß  j e d e r  R o d e n  (in  G renzen , die 
noch lange  n ic h t zu r D eba tte  s teh en ) f  r  u c h  t b  a r  
zu m achen  sei —  s o g a r  d  c r  r e i n e  S a n d 
d iese B e h a u p tu n g  w u rd e  voll bew iesen . M eh r a ls  
V\ o rle  kenn ze ich n e t das beigegebene B ild  (A bb. 
Seile 141  oben) vom  A n fa n g  des S o n n e n h o fs  a u f  
a rm se lig e r K ie fe rn h e id e  den  G egensatz  zu dein  
f ru c h tb a re n , ü p p ig en  G arten , den  w ir d re i J a h r e  sp ä te r  
sehen (A bh. S. 141 u n ten  usw .). D ie  B ild er zeigen, 
von ih rem  besonderen  C h a ra k te r  abgesehen , vor a llem , 
wie es a u f  dem  S o n n e n h o f w ä c h s t :  ü p p ig , sü d 
länd isch . fa s t su b tro p isc h . U nd  d a m it w a r e in  Bei
spiel f ü r  den  ech ten  G arten  bei u n s  gegeben , d e r 
ja  n ich ts  an d eres  v e rk ö rp e rn  so ll, a ls  d ie  ew ige 
S eh n su ch t des N o rd län d e rs  n ach  dem  S üden , nach  
m e h r  Sonne, m e h r L ich t!

A ber es k o m m t n o ch  e tw as B esonderes dazu . 
D ie sü d lich e  V egetation  b r in g t n ic h t n u r  F rü c h teo o
un d  B lum en in  F ü lle  herv o r, sie b r in g t sie au ch  
m ü h e l o s  hervo r, m ü h e lo s  f ü r  den  B esitzer des G a r
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tens. U nd d a m it w a r die zw eite G r u n d f o r d e -  
r  u n  g  f ü r  den  ech ten  G a rte n  u n se re r Z e it g e g e b e n : 
er m u ß  le ic h t zu p fle g e n  sein . D en n  d e r  d if f e re n 
zierte  E u ro p ä e r , beso n d ers  d e r  s tä d tisc h e r  H e rk u n f t  
und  s tä d tisc h e r  O rie n tie ru n g , leh n t d ie  schw ere  
b ä u e rlic h e  B o d en arb e it w en ig e r au s k ö rp e r lic h e m  
U nverm ögen  als au s  g e is tig e r Ü b erzeu g u n g  ab , m it 
R echt. A lso en ts tan d  h ie r, a u c h  au s  w ir ts c h a f t
lic h e r  N ot u n d  g e is tig e r Ü b erzeugung , d e r  e rs te  m e
ch an isch e  G a rten  a 1 s T  y p  u  s u n s e r e  r  T  a  g  c.

Schon  d e r  B o d e  n fo rd e r te  das E x trem e . D enn 
e r w a r ja  e igen tlich  g a r  n ic h t d a , w en ig stens kein  
w a c h s lu m sfä h ig e r  M u tte rb o d en . In  d e r  Tat, w u rd e  
d e r  G arten b o d en  f ü r  d iesen  G a rten  ganz  neu  ge
sc h a f fe n . W o m it?  N un, au s  den d u n g re ich en  
A b f ä l l e n  d e r  S ied lu n g , au s den  F äk a lien , aus 
M üll, A sche. G a rte n g rü n  v e rm isch t m it T o rfm u ll , 
L ehm , M ergel u n d  and e ren  M e lio ra lio n ss lo ffe n . m it  
dem  E rfo lg , d a ß  sch o n  n ach  zw ei b is d re i J a h re n  
d e r  b leiche S and  ü b e ra ll m i t  e in e r 2 0 — 3 0  cm  s ta r 
ken in h a ltre ic h e n  M u lte rb o d en sch ich l bedeck t w ar. 
H eu te  ab e r, n ach  sieben  J a h re n , w ird  d ieser e tw as 
m ü h se lig e  V o rg an g  d e r  o rg an isch en  H u m if iz ie ru n g  
von A bfa ll m it H ilfe  von D u n g s i l o s  (A bh.

S. 1 5 0 /1 )  fa s t völlig  a u to m a tisch  b ew erkste llig t. 
J a ,  h e u te  w ird  d iese g ru n d leg en d e  N a h ru n g sv e rso r
g u n g  d e r  S o n n e n h o fp f la n z u n g  d u rch  g a sfö rm ig e  
Z u sc h u ß n a h ru n g  m itte ls  K o h len säu reap p a ra ten  b e 
re ich e rt. In äh n lich e r W eise w ird  das W asse r d u rc h  
k ü n stlich en  R egen  m it H ilfe  d e r R e g  e n a n 1 a g  e n 
(A bb. S. 1 4 8  u n ten ) m echan isch  dem  B oden e inver- 
leib t. In  ä h n lic h e r  W eise d ie  schw ere B o d en b ea r
b e itu n g  d u rc h  G a r t e n  f r ä s e n  (A bb. S. 1 5 0 , 
3  u . 4) un d  an d e re  k leine B odenm aschinen  beso rg t. 
S ch u lzm au e rn , G l a s  (A bb. S. 1 4 o  u n ten  u n d  1 4 3 ) 
und  H eizung  tragen  dann  vollends dazu  bei. das u n 
w irtlich e  no rd ische  K lim a zu  verbessern , un d  sü d 
lich ere  V egetation  hervorzuzaubern .

K u rzu m , a u f  dem  S o n n en h o f ist fa s t a l l e  
s c h  w e r e  A r b e i t  a u s g  e s c h a l l  e t. So b leib t 
R aum  f ü r  m e h r  g e is tig  beschw ing te  B esch ä ftig u n g  
m it d en  ed leren  W ach stu m s-, P fleg e - u n d  E rn le -  
bcdinsrim gen d e r  B odenbeste llung  und  des G a rten -O o
daseins. A u f diese W eise w u rd e  u n se r M u ste rg a rten  
d e r  A rb e its fo rm  des h eu tigen  M enschen a n g e p a ß t, 
d e r  gew ohn t un d  bestreb t ist. d ie  N a tu rk rä f te  d u rc h  
e in fach es  . . K n i p s e n “ w irk en  zu sehen. D ieses 
„ S e sa m -ö ffn e -d ic li“ , das d e r techn ische  M ensch in
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Der Sonnenhof, ein Bauwerk aus Glas, B lumen und Schlingern. „S ub trop ische“ Vegetation m it e in fach
sten Mitteln. Jeder Q uadratm eter au f praktischen intensivsten G ebrauch eingestellt. U nm erk licher Ü ber

gang von W ohnraum  und  G artenraum

b re i t a u s“ m a c h t d ie  F ra g e  ganz  beso n d ers  in te re s s a n t : 
W a s  is t es denn  n u n , w as in  e inem  so lchen  ty p i
schen  G arten  u n se re r  T ag e  w achsen  so ll?  —• D ie 
A n tw o rt is t ebenso  k u rz  a ls  en tsch ied en . A l l e s !  
A lle rd ings keinesw egs a lles w ie „ K ra u t u n d  H ü b e n “ 
d u rch e in an d e r. V ie lm ehr b ed eu te t d iese In h a ltsb e 
s tim m u n g  h ie r  B lum en  u n d  F rü c h te  u n d  be ide  b e i
sam m en  (A bb. S. 1 5 1  u n d  fa rb ig e  T a fe l) . D enn  
d e r  an  b io log ischen  V e rw a n d tsc h a fts -  u n d  k o sm i
schen  G le ich h e itsv o rste llu n g en  gesch u lte  G eist u n se 
re r  Z eit v e r trä g t es n ich t, d ie  F ru c h t  als e tw as „M a
te rie lles“ un d  d a h e r  M in d erw ertig es in  sog en an n te  
„N u tz g ä rte n “ v e rb an n t zu sehen . A uch  d ie  gew an
delte  E rn ä h ru n g s e rk c n n ln is , d ie  G em üse u n d  O bst 
viel m e h r  als f r ü h e r  a u f  den  T isch  b r in g t, h ab en  
ebenso w ie d ie  g em in d e rte  soziale  T age  b re ite s te r  
S ch ich ten  eine fö rm lic h e  W ie d e rg u tm a c h u n g  an  d e r 
geäch te ten  N u tzp flan ze  h e rv o rg e ru fe n . U nd  in  d e r 
T a t, nun  w ir w issen, w ie viele u n se re r  schönsten  
B lum en, wie viele K o rb - u n d  K re u z b lü tle r  doch  
von N u tzp flan zen  u n d  K ü c h e n k rä u te rn  a b s ta m 
m en und  wie viele a n e rk a n n te  G a rte n sc h ö n h e i

B ü ro  u n d  F a b rik , in  I la u s  u n d  V erkeh r lä n g s t ü b e r
all w e itg eh en d  v e rw irk lic h t h a t —- es e rsch e in t im  
S o n n en h o f zum  e rs ten m a l als d e r Schlüssel zu d e m  
G artcn lebcn  u n d  zu d c r  G arten sch ö n h e it, d ie  uns 
H eu tig en  zu g än g lich  u n d  b es tim m t ist.

D iese, in n äch ste  Z u k u n f t g e rü ck te  „ E n tfe sse 
lu n g  u n d  R eg e lu n g  des P flan zen w u ch ses vom  Schal t-

K onstruktion der Südfassade des Sonnenhofs 
(Siehe auch Vegetationsbild oben)
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JMick vom  W intergarten  in den „W assergarten '-. G laswände verschiebbar. Jalousien  gegen grelle Sonne

ten w ie K ressen , M oh n - u n d  S o n n en b lu m en  bei
den!, d e r  n u tz lo sen  A n sc h a u u n g  a ls dem  an sc h a u 
lichen  N utzen , seit je h e r  sich  g ew e ih t hab en , da 
h a t  d e r  H a n g b e g r if f  u n te r  den G arten p flan zen  
k e in e rle i R au m . W e r  w o llte  a u c h  d ie  h e rr lic h e  u n d  
noch  dazu  schön  d u f te n d e  B lü te  d e r  Schw arzw urzel 
o d e r des K irsc h b a u m s  a ls w en ig e r schön  bezeichnen , 
n u r  w eil u n s  d iese G a rte n p f la n z e n  n o ch  so sch m ack 
h a f te  G a r te n f rü c h te  nebenbe i l ie fe rn ?  —  U nd  w er 
v e rm ö ch te  den  g e is tig en  G eh a lt e ines T eestrau ch es 
o d e r e ines W ein s lo ck es , den  J a h r ta u se n d e  G a rte n - 
v o rs te llu n g  h o ch g ezü ch te t hab en , ü b e rh a u p t in  W e r t
b ez ieh u n g  zu d e r  f lü c h tig e n  T ag esn eu h e it e tw a e in e r 
D ah lie  b rin g en . W ir  en tdecken  in diesen  T agen  eben 
au ch  den  ge is tig en  G eh a lt d e r  F ru c h t.

W ie  sich  n u n  d iese n eu e  u n d  doch  w oh l h ö h ere  
G a rte n g e re c h tig k e it k u ltu r te c h n isc h  au sw irk t, das 
ze ig t d e r  S o n n en g a rten . D a  sehen  w ir  z. B. ein 
„ N u tz lu s tg ä r tle in  in  d re i E ta g e n “ (A bb. S. 1 4 1  un d  
fa rb ig e  T a fe l) .  A u f dem  B oden , im  P a r te r re  so
zusagen , E rd b ee ren , zu  B lum enzw iebe ln  R osen un d  
E in ja h rs b lu m ®  gesellt. D an n  g ib t es, zum  A us

g leich  d e r  h ie rbe i etw as zu k u rz  g ekom m enen  n ü tz 
lichen  A b te ilung , im  zw eiten S tockw erk  S tache l- 
u n d  Jo h an n isb eestäm in ch en , und  b re iten  .schließ
lich  h o ch  oben in  d e r  d r i tte n  Z one K irsch en - und 
A pfe lbäum e ih re  f ru c h t-  un d  b lü tenschw eren  
A rm e aus. N ü ch te rn  g en o m m en : n ach  dem  V orb ild  
des W aldes, A usw ertung  der S o n n e n k ra f t, vom

Sonnenliof. Glasgarten m it W orpsw eder 
Siedler-K l einfensler
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h o h en  W ip fe l über das U n terho lz  bis zum  Moos —  
a u f  G arlenbed ingungen  Ü berträgen, K om m en dann 
noch , wie h ie r, w uchernde  S ch lin g e r u n d  a lle rh an d  
bew egliche W ässcrle in  dazu , so is t au s  dem  G egen
satz von F ru c h t und  B lum e, aus K ra f t  u n d  A nm ut, 
au s F a rb e  un d  F o rm  ein G arten b ild  von sü d län d i
sch e r E in d ru c k s k ra f l g es ich e rt (Abb. S. 144  oben).

In  äh n lich e r W eise sehen w ir d iese beiden  P olo
—  g rü n e r  R a tio n a lism u s gegen  g rü n en  Idea lism us
—  in m a n n ig fa c h s te r  W eise im  S o n n en h o fg a rten  
abgcw andelt. E in m al d ir ig ie r t in  diesem  rh y th m i
schen  K onzert die N u tzpflanze, ein  an d e rm a l die 
Z ie rp flan ze , m an ch m al w echseln  be ide  a u f  d e r  g le i
chen  S telle m it den  Jah resze iten .

N iem als ist W il lk ü r  u n d  A llesp flanzere i die 
G ru n d lag e  dieses F arb en -K ale id o sk o p s von G arleri- 
b ild e rn . Im m e r is t die G ru n d b e d in g u n g  V o ru rte ils
losigkeit u n d  h ie  u n d  da  schon  ein G esetz e rk e n n 
b ar, ab g e le ite t en tw eder vom  neuen  E rn te n  o d e r vom  
neuen  P fle g e n  o d e r vom  neuen  Sehen . J a  es schein t, 
als m ach te  sich  h ie r  a llm äh lich  schon  eine neue  
Seltsam e M u s ik a litä t des nü tz lich en  S chönen  oder 
des schönen  N utzens g e lten d , s in n g em äß  ü b e rtrag en

von a llen  h o llän d isch en  G ä rtn e re ien  o d e r  ja p a n i
schen  L an d sch a ften  (A bb. S. 1 4 3  u n d  1 5 1 ) .

A ber a lle  d iese neu en  G esetze d e r  G a rte n g e s ta l
tu n g  u n d  d e r  G a rte n e rh a llu n g , so w eil sie schon  e r
k en n b a r s ind , w ären  u n v o llk o m m en , w enn s ie n ic h l  
au ch  das V e r b  a l t e n  des M e n s c h e n  zu seinen  
P fla n z e n  in irg e n d e in e r  W eise einbezögen  u n d  zu 
reg e ln  v e r s u c h te n .— H ie r  n u n  g re i f t  d as  G e h ä u s e * )  
des G arten b cw o lm ers t ie f  in d as E igen leben  unseres 
G arten s ein. O b u n d  w ie H aus u n d  H o f  in  enge u n d  
engste  B eziehung  zu se in er g rü n e n  U m w elt g e b ra c h t 
ist, d as  en tsch e id e t g ew ö h n lich  sow oh l den  ab so lu ten  
W e r t des G a rten s  a ls  den seines g ew ö h n lich e n  G e
b rau ch s . A uch  h ie r  g eh t d e r  S d n n e n h o f n eu e  W ege. 
Die w iedergegebenen  S pez ia lze ich n u n g en  (A bb. Tafel 
3 4  u n d  3 5 ) zeigen d ie  w eitg eh en d e  V e rf le c h tu n g , d ie 
H au s- u n d  G a rte n rä u m e  h ie r  e in g eg an g en  sind . Von 
den  beiden zen tra len  F eu e rs te llen  au s  —  a u ch  h ie r  d ie  
P o la r itä t :  w o h n lich e r K am in  u n d  n ü tz lic h e r Ilercl — , 
ö f fn e n  sich  d ie  W o h n -, S c h la f -  u n d  A rb e ils räu m e  des 
S o n n en h o fh au ses  fa s t  au sn ah m slo s  d e r  Sonne, dem

* Der Ausbau des Haupthauses in seiner heutigen Form ge
schah nach den Plänen des Architekten F. F i s c h e r -  Dessau.

Der D achgarten in H ochblüte. B lauer Belon, dunkelro ler Backstein
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L ich t, de in  G a rte n  en tgegen . D erg esta lt, d a ß  d ie 
tech n isch en  E in ric h tu n g e n  d ieser R au m g eb ild e  je d e r 
zeit e rlau b en , s ich  vor d e r  W ilte ru n g su n b ill  in  den 
g esch ü tz ten  K ern  zu rü ck zu z ieh en , ebenso  w ie sich 
jed e rz e it u n d  sch n e ll d e r  S o n n e  u n d  ih re r  W ärm e  
zu ö f fn e n  (A bb. S. 1 4 4 ) .  H ie rb e i sp ie len  d ie  Z w i
sch en g lied e r, d as sin d  W o h n  räu m e , d ie  schon  ha lb e  
G ärten  sin d  und  G arten te ile , d ie  m e h r o d e r  m in d e r 
ab gesch lo ssene  W o h n rä u m e  d a rs te llen , eine en t
sch e idende  R olle. Von d e r  A u sb ild u n g  d iese r G a r -  
l e n h ö f e  un d  T e r r a s s e n  (A bb. S. 1 4 3 ), d ieser 
W i n t e r g ä r t e n  (A bb. S. 145) u n d  D a c h g ä r t e n  
(A bb. S. 146 ) u n d  ih re  sinnvo lle  A n d eu tu n g  au ch  
bei k le in s ten  un d  sch w ie rig s ten  V erh ä ltn issen , d a 
von h ä n g t in tim es G arten leben  en tsch e id en d  ab . H in 
zu k o m m en  d an n  d ie jen ig en  G arten  teile , d ie  d e r  E r 
h o lu n g  un d  S c h u lu n g  des k ö rp e r lic h e n  B e ru fe s  ge
w id m et s in d . M il e inem  B a l l s  p i c l r a s e n .  e inem  
S t r a n d  mi t  P l a n s c h b e c k e n  o d e r  g a r  e inem  
k le inen  S c h w i m m b a s s i n  im  G arten , k an n  
m an ch e  B adere ise  e rsp a rt b le iben  (s. L ag ep lan ). 
N icht zu vergessen sc h lie ß lic h  d ie  m a n n ig fa c h e n  
W i r  I s c  h  a f  t  s r  ä u  m  e , w ie S ta ll, W e rk s ta tt , von

denen  ein g u tes  G arlen h e im  kaum  zuviel au fw eisen  
kan n .

Von d iesem  G ehäuse, bei dem  das B auw erk  Schier 
zu r  P fla n z e  und  die P flanze  o ftm a ls  M auerw erk  ist, 
von diesem  w ahren  G a rten h au s  aus gehen  dann  
a u ch  d ie  lebend igsten  B eziehungen  d e r  F am ilie  be
so n d ers  d e r K i n d e r  h in  zum  G arten . \ \  ir w ollen 
h ie r  n ic h t die F rag e  a u fw e rfe n , oh K inder o h n e  
G a rten  ü b e rh a u p t v e ran lw o rtb a r o d e r doch  w en ig 
stens oh sie ohne  G arten  re c h t e rz ieh b a r sind  ( v i e l e  
K i n d e r  s ind  es jed en fa lls  n ic h t) . S ich e r ist. d a ß  
je d e r  G arten  ganz o d e r doch w esen tlich  a u f  K in d e r 
e in g este llt sein  sollte. E inm al sch o n  f ü r  ih re  r ic h 
tige V erso rg u n g  u n d  E rn ä h ru n g : F rü h g em ü se . R a 
d ieschen  u n d  S alate  nach  d e r ha lbverdo rbenen  W in 
te rk o st, das ..V o ll-sa lt-E ssen“ in F rü c h te n  nach  
ih ren  au fe in an d e rfo lg en d en  ..G ezeiten", das be
liebte u n d  u rg esu n d e  R ohkoslnaschen  zw ischen E rb 
sen - u n d  K aro ttenbee ten  —  dieses u n w illk ü rlich e  
Leben nach  und  m it den  G esetzen d e r N a tu r k an n  
kein L aden  un d  kein G eld ersetzen. A n d ererse its  
kann  die ind iv iduelle  B elebung , d ie  sich  das K ind 
e ra rb e ite t, w enn es a u f  seinen e ignen  ß ee tc h en  seine
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K ünstlicher Kegen m ittels Sprenganlage 
erübrig t das W asserschleppen

Sonnenhof. D er W erkplatz einer schönen G ärtnerei

e ignen  B lum en h e ran  zieht, n ic h t hoch  g en u g  g ew er
te t w erden . V ollends sind  ja d ie  g rü n en  T u m m cl- 
räu m e  f ü r  das ä u ß e re  G edeihen  u n se re r  K leinen u n 
ersetzlich .

ln  P flan ze  u n d  K ind  begegnen  sich zwei v itale 
X a tu rk rä f te , k ä m p fe n  m ite in an d e r un d  w achsen a n 

e in an d e r. D e r ganze  G arten  w ächst s<r zw iefach , 
u n d  H au s  u n d  M enschen  w achsen  m it. —

So w uchs au ch  d e r  S o n n e n h o f h e ra n , zu jen em  
e ig en a rtig en  G eb ilde  au s w e iß en  M au ern , g rü n en  
B eelen u n d  b u n ten  R ab a tten , g e g lie d e rt in  schw e
bende T erra ssen , d u rch zo g en  von lan g en  L au b en -
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Die „S onnen-L aube“ (D.RGM.) als W ochenend-H fiüschen^m .kleinst.vo llkom m enerZ w eigw ir^hafl

g iin g en : ein  m o d e rn e r  G arten . E in  G arten  ü b rig en s  
zu m  g u ten  T eil von seinen  B ew ohnern  m it eigenen 
H än d en  e rb au t u n d  g ep fleg t. —  E s w a r n ic h t 
nö tig , seine besondere  fo rm a le  S tr u k tu r  zu b e sch re i
ben. Sie is t d a  u n d  in  den P län en  n a ch le sb a r, 
sie is t ab e r n ic h t w e ite r w ich tig . D a s  W e s e n  
d i e s e s  G a r t e n s  i s t  s e i n  g  e s t e i g  e r I e  s

W a c h s t u m ,  ist w e ite r sein  b e d i n g u n g s 
l o s e s  W ach stu m  und  is t end lich  sein s p i e l e 
r i s c h  h c t r  e u t e s  W achstum . G enug , d a ß  der 
B esucher m it e ignen  A ugen sieh t, w ie rin g su m  m a
g ere  H eide „ b lü h t"  u n d  a u f  dem  B erge d e r  B au er 
se it J a h rz e h n te n  vergebens sich  b em ü h t, d e r k a rg en  
S cho lle  E r tr a g  und  R en te  abzugew innen . D a m ag  e r

.S o n n e n h o h

W orpswede

D ach g a rten , 1. Schmaler F lachkasten: 1. Vergißmein
nicht, Goldlack; Tiefkaston: 2. Goldlack.

B ep flan zu n g  Stiefmütterchen ; Breiter Fischkasten : 
3. Goldlack, L iscnen: Boden: 4. Saxifra
gen,Sedum. M oos,Ilcide; 5 .Kugelfichten 
in Töpfen; 6 Sonnenblumen in Töpfen; 
7. W ohlriechende Wicken an den Draht
geflechten; llankgerüst: Bambus; Glas
kugeln, grün, gelb: Bodenplatten: Blauer 
Zement mit Kiesel. — II. Kressen, Ko- 
bacen; W eißer und roter Tabak; Edler 
Wein am Dach, Kressen, Zierkürbis
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A ugenblicks- 1̂* ih n -)liild c r aus dem  M ascliinengarten Sorinenliöi: 1. Das autom atische Dungsilo (D.RP.), 
fabriz iert aus A bfällen D ung; 2. Das m echanische W ochen-K losett (D. UP.) Mctwelo, fü r  S iedlungen ohne 

K analisation; 3. u. 4. Die S iem ens-M otor-G artenfrasc, m acht alle schwere E rdarbe it im  Garten

schon  an  e in  k le ines W u n d e r  g lau b en , das h ie r  
geschah .

A ber er ir r t .  E s w a r  n u r  d as a lte  s im p le  G arten - 
w u n d er, das e r  erleb te . Jed es W u n d e r  des W a c h s
tum s, das ü b e ra ll u n d  im m er, so lange d ie  E rd e  s ich t, 
d o r t e rsch ien , wo au s A cker G arten  w urde . W o  
jen e  u n g lau b lich e  E rtra g ssp a n n e  zw ischen F eltl- 
f r u c h t  un d  G a r te n f ru c h t und jen e  E rleb n issp an n u n g  
zw ischen fre m d e r  L a n d sc h a ft und  e igene r „ L a n d 
sc h a f t“ sich  a u f ta t. Im m e r w ar es d e r  G eist der 
M enschen in seinen G erä ten  u n d  M ethoden investiert, 
d e r  dieses G a rten w u n d e r vo llb rach te . U nd ebenso  is t 
das w u n d erb a re  am  S o n n en h o fg a rten  n ich ts  anderes, 
als d as e tw as verspäte te  u n d  deshalb  ü b e rra sch en d e  
A n k n ü p fen  d e r  B odenarbe it an  d ie v e rfe in e rten  M e
thoden  un d  v e rg rö ß e rten  M öglichkeiten  des w issen 
sch a ftlich en  Z e ita lte rs : d ie  m  o d e r n e  T  e c h  n  i k 
h a t i h r e  n  E i n z u g  a u c h  i n u n  s . e r c  n  G a r  - 
t e n  g e h a l t e n .

Besitz, au ch  ge is tig e r, s c h a f f t  V erp flich tu n g . U nd 
so ist die B estim m u n g  des S o n n en h o fes , seine E r 
fa h ru n g e n  u n d  E rsch e in u n g en  m ö g lich s t vielen zu 
g äng lich  zu m achen . D a ß  das e rre ic h b a r  ist, ist 
inzw ischen  a u f  fa s t allen  G ebieten  des G arten leh en s

u n se re r Z e it bew iesen. D e r S o n n e n h o f  h a t  S ch u le  
g em ach t. W ir  f in d e n  ihn  u n d  se inen  G eist h e u te  
in  so m an ch e m  S c h r e b e r g a r t e n  (A bb. S. 1 4 9 ) 
un d  in m an ch e m  S i e d 1 e r  h  e i m  , ebenso  w ie im  
ö f f e n t l i c h e n  P a r k  un d  in d e r  m odernen  
X u t z g ä r t n e r e i .  Seine G ru n d sä tze  s in d  a u f  k le in 
stem  R au m  w en ig sten s a n g ed eu te l u n d  a u f  w e iträ u 
m igen  L a n d s i t z  e“n s in d  sie h ie r  u n d  da  zu g ro ß 
a rtig en  P ersp ek tiv en , von n e u e r  G a rte n sc h ö n h e it au s
gesta lte t.

A lle diese G ärten  h ab en  e ine  g em ein sam e , eine 
k o l o n i a l e  N o t e  an  s ich , —  in a llen  d iesen  G ä r
ten w erden  neben  B lum en viel F r ü c h t e  gezogen. 
U nd  in a llen  d iesen  G ärten  d as is t ih r  Z eichen  —  
ist d e r  G a rten m en sch  Ui l i  g . D iese neue  V o rs te llu n g  
von G arten leh en  u n d  G a r te n a r t  h a t  das G esich t be
stim m t. M il neuen  u n d  e rn eu e r ten  G esch lech te rn  
w achsen  h ie r  in  neuen  D ase in sb ed in g u n g en  und  
neu en  L eb en sv o rs te llu n g en  g anz  n eue  G arten sy stem e  
r in g s  u m  u n se re  S tä d te  h e ra u f . V era llg em ein e rt 
un d  v e rfe in e rt d u rc h  d ie  E rru n g e n s c h a fte n  d e r  m o 
d e rn en  tech n isch en  B o d en k u ltu r. D ie Z e it sch e in t 
n ic h t w eit, w o je d e rm a n n  se inen  G arten  hab en  w ird , 
je d e rm a n n  se inen , w enn  auch  k le in en , S o n n en h o f.
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„D erSoim enhoi'-G arten ist w esentlich au f Fam ilie, au f K inder ein
gestellt. Pflanze und Kind küm pfen m ite inander und w achsen an
einander. Der ganze G arten wächst so zwiefach, und H aus und ¡Men
schen wachsen m it.“ (S. 147)
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Im Parterre weiße und rote Rollis zwischen Erdbeeren 
Im 1. Stock S tachel-und Johannisbeer-Stammchen an 

Bambusstäben mit farbigen Glaskugeln 
im 2. Stock alte Kirsch- und Apfelbäume, locker über 

dem Ganzen; der Dachgarten

lS b ERECIIT MIGGE DER SONNENHOF W ORPSWEDE, ETAGENGARTEN

A us  „ D e r  B a u m e i s t e r “ 1028  I l e f l 4 ,  \  e r lag  G e o r g  1 ) . \ \  .C a l lw e y - M ü n c h e n



LEBERECIIT MIGGE DER SONNEN HOF, DACHGARTEN

A us  „ D e r  B a u m e i s t e r “ 1928  l i e f t  4,  \  e r lag  G e o rg  D . M . Cal lwey - M ü n ch e n



Konstruktion; Kleinschc Decke; Abdeckung: Ruberoid 
mit Bleieinlage, darüber farbige Betonplalten in Sandbelt; 

Entwässerung nach innen

LEBERECHT MIGGE DER SONNENHOF, DACHGARTEN

A us  „ D e r  B a u m e i s t e r "  1 928  l i e f t 4,  Ver lag  G e o r g  D .W .  Cal lwey - M ü n c h e n
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Haus und G arten A. v. H. in M iinchen-Lairn Arch. D ipl.-Ing. Alwin Seifert -  M ünchen
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Alt- und Neubau
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Stalltürc Arch. Dipl.-Ing. Alwin Seifert - .München
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BEILAGE ZUM »BAUMEISTER“
APRIL 1928 •  MONATSHEFTE FÜR ARCHITEKTUR UND BAUPRAXIS • HEFT 4

U rnenfried hof au f der Jubiläum s-G artenbau-A usstellung 1926 in D resden*  
G artenarchitekt W ilh. R öhnick und Architekt Prof. Oswin H em pel -  Dresden

EINIGES ÜBER FRIEDHOF UND GRABMAL

Im  A u fträ g e  des R eichsausschusses f ü r  F rie d h o f 
u n d  D en k m a l h a t  D r .- In g . S tep h an  H irze l iin  V er
lage G eo rg  D . W . C allw ey, M ü n ch en , „G  r  a h  u n d  
F r i e d h o f  d e r  G e g e n w a r t “ u n te r  M ita rbe it 
b e w ä h rte r  F a c h le u te  w ie P ro f .  G ro ß , D resden , S ta d t
b a u ra t W o lf , D resd en , den G arten d irek to ren  F reve , 
B rem en , E rb e , B reslau  u n d  anderen  1 9 2 7  h e rau sg e - 
geben .

E in e  s t r a f f e  E in te ilu n g  in  I. „D as G ra b “ . II. 
„ D e r  F r ie d h o f“ u n d  I I I .  „ R ic h tlin ie n “ e rle ich te rt 
se h r  d ie  Ü b e rs ich t u n d  m a c h t das B uch  zu einem  
au sg esp ro ch en en  B era te r. Im  e inzelnen  w erden  in
I. se h r  liebevoll d as G rab , das G rab m a l u n d  d ie  
S ym bo le  v e rsch ied en e r K o nfessionen  u n d  R elig ionen , 
in  I I .  d ie  g ro ß e n  s täd teb au lich en  u n d  g a rten k ü ris t-

‘ Aus „Grab und Friedhof der Gegenwart“ von Dr.-Ing. Stephan 
Hirzel. Verlag Georg D. W. Callwey, München 1927

le rischen  G esich tsp u n k te  un d  die U rne , in  I I I .  d ie 
e igen tliche  D u rc h fü h ru n g , d ie  P rax is , sozusagen  d ie  
F r ie d h o fsp o lit ik , behande lt. *

D ie w enigen  A bb ildungen , w elche w ir dem  B uche 
en tnehm en , können  ebenso  w ie d ie  fo lg en d en  a llg e 
m einen , in  d e r H au p tsach e  dem  B uche en ts tam m en 
den  A u sfü h ru n g en  n u r  f lü c h tig  o rien tie ren  u n d  
n ic h t das so rg fä ltig e  S tu d iu m  des W e rk e s  ersetzen.

D as eigene E rleb n is  o d e r ein  k le in e r V ersuch  d e r 
E in fü h lu n g  in das E rleben  eines T ie f  tra u e rn d e n , w enn 
e r d ie  S tä tte  des T o ten  b e su ch t u n d  in dem  G eden
ken  an  G ew esenes, E in m alig es, U nw id erb rin g lich es 
auch  von e igene r Ju g e n d , e inem  g ro ß e n  S tü ck  e ige
nen  L ebens im m e r w ieder sch m erz lich en  A bschied  
n im m t, is t w oh l geeigne t, d em  e n tw e rfen d en  A rch i
tek ten  o d e r dem  sc h a ffe n d e n  G ä r tn e r  d ie  r ic h 
tige  seelische E in s te llu n g , e h r fü rc h tig e  G esin n u n g
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K riegcrfriedhof vom  Vorwerker F ried hof in  Lübeck * 
G artenarchitekt Harry M aaß -L ü b eck

DER WOCHENENDG ARTEN -  GUTE GARTENBÜCHER
Von Arch. ALW IN SEIFERT

W as England an Garlenkultur voraus hat aus un
gebrochener Ü berlieferung und reichem  gärtnerischen  
W issen unter allen G ebildeten, das beginnt Deutsch
land nächzuholen auf dem  ihm  zunächst gem äßen  
W eg über die Theorie und aus Büchern. W ir haben 
in  der „Illustrierten F lora von M itteleuropa“ des 
M ünchner Botanikers Gustav H egi ein auch dem  
Laien zugängliches Prachlwerk der Botanik, das es 
in  gleicher V ollkom m enheit nirgends sonst gibt; 
wir haben in der „G artenschönheit“ eine Garten
zeitschrift, die auch von den unter so viel günstigeren  
Verhältnissen erscheinenden englischen und am erikani- 
kanischen nicht übertroffen  wird; wir haben in den 
„Büchern der G arlenschönheit“ bald für jedes Gebiet 
des Gartenhaus und der Gartenkunst Bücher, die 
schlechtweg vollkom m en sind. M it ihren stets ausge
zeichneten B ildern, dem  guten Papier und schönen Satz 
sind alle Erscheinungen des Verlags der Gartenschön
heit, B erlin-W estend, eine Q uelle künstlerischen Ge
nusses auch fü r  jene Zeitgenossen, die keinerlei gärt
nerischen Ehrgeiz haben, und uns Architekten tut es 
wirklich w ohl, eine Zeitschrift durchzublättern, die nicht 
m it sinnlosen schwarzen Balken, F ettschriften , Sper
rungen und E inrückungen uns auf jeder Seite fü n f
m al ins Gesicht schlägt. D em  m it seiner Begeisterung

jeden warm herzigen Laien entzündenden Buch „Vom  
Blütengarten der Z ukunft“ , dem  „R osenbuch“, „D ah
lienbuch“, dem ganz wundervollen „K aklccnbuch“ von 
Dr. Küpper, dem  Konservator am N ym phenburger B o
tanischen Garten, den Büchern über „E in jah rsh lum en“ 
und „Im m ergrüne Laubgehölze" sind nu n  ein ige g efo lg t, 
an denen auch der Nur-Architekt n icht vorübergehen  
sollte.

D ie W iedererweckung unserer heutigen G artenkunst 
aus der hoffnungslos abgewirtschafteten L andschaftern  
verdanken wir nicht Gärtnern, sondern Laien: Avenarius 
und Lichtwark, und Architekten: M uthesius, Läuger 
und ganz besonders Schultze-N aum burg, dessen V er
dienste, die er sieh m it seinen „K ulturarbeiten“* erw or
ben hat, heute nur zu gern übersehen werden. In 
„Saaleck“ schildert er, w ie sein eigenes ITaus und sein  
reichgestalteter Garten entstanden. W enn auch beide  
so stattlich und w eitläu fig  sind und von einer B reite  
der Lebenshaltung zeugen, die uns Spätergeborenen  
ganz frem d ist, so ist es m indestens w ertvoll, sich m it 
den wohleingeslandencn F ehlern, den sch lim m en und  
guten Erfahrungen zu beschäftigen, die der Erbauer

„Kulturarbeiten“ Band 1-4: „Die Gestaltung der Landschaft 
durch den Menschen. Band 4: „Das Gesicht des Hauses“ er
scheint im Herbst 1928. Verlag Georg D. W . Callwey, München.
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G räberreihe. Denkm al als W egabschluß und B lickziel. F ried hof ßreslau-G räbschen * 
G artenbaudirektor Job. Erbe - Breslau

gärtnerisch und baulich gem acht hat. In der Form  
werden wir heute m anches anders m achen; die Ge
sinnung, das F ein g efü h l fü r  die Landschaft und die  
E infü gung alles Gebauten aber in sie kann nicht über- 
Iroffen  werden.

M it den gleichen Fragen und A ufgaben: Landschaft, 
Garten, Ilaus setzt sich W icpking-Jürgensm ann aus
einander an Iland  seiner reichen Erfahrungen in einem  
G ebiet, das von der Adria bis zur Nordsee reicht. Er 
hatte das Glück m it vorzüglichen Architekten arbeiten  
zu können; aus W ort und B ild spricht vollkom m ene  
Beherrschung des Gärtnerischen, sichere E infügung in  
die Absichten der Baum eister und ein hohes Verant
w ortungsgefühl der L andschaft gegenüber, deren W e
sen er in den feinsten  Schw ingungen erfaßt. Er gehört 
zu den w enigen G arlenkünstlern, die n icht nur die 
Ä ußerlichkeiten , sondern das innerste Sein der Bau
kunst erfaß t haben.

F ür die F lu gschrift „Der W ochenendgarten“ zeich
nen K arl Förster, K urt P öthig  und Cam illo Schneider. 
Försters tem peram entvoll begeisternde Art kennt man 
aus dem  obengenannten weitverbreiteten Buch „Vom  
Blütengarten der Z uk un ft“ . Auch die Vorrede zu dem  
vorliegenden l i e f t  und die kürzlich in der Tagespresse 
erschienene E in fü hrung sind vom  gleichen Geist, also 
optim istisch und begeistert. Zugegeben, daß die 
Stu m p fh eit der Massen nur m it solcher Art wachzu- 
rütleln  ist; der Fachm ann m u ß  sich an die nüchternen  
Tatsachen hinter den W orten  halten. U nd da findet 
sich als W ertvollstes des H eftes eine knappe Zusam m en
stellung  der dankbarsten, also bei geringster P flege  
.die m eiste Freude spendenden Stauden, B lütcnslräu- 
chcr, Rosen, Ranker, Som m erblum cn und Obslgehölze. 
Das sehr b illige  H eftchen kann Försters großes Buch  
über „W interhärte B lütenstauden und Sträucher der 
Neuzeit“ fast ersetzen, in  dessen Durcheinander m an

sich nach Jahren noch nicht zurechtfindet. Förster hat 
das l ie f t  für den „Glückswinkel Oberbayern“ besonders 
angepriesen. Da es die beste und b illigste Zusam m en
stellung des unter schwierigen Verhältnissen w irklich  
Erprobten darstellt, ist es auf jeden F all sehr ver
dienstlich und wird hoffen tlich  viele davon überzeugen, 
daß wir gärtnerisch in diesem  „G lücksw inkel“ doch 
nicht so arm selig daran sind, wie es die Eingesessenen  
im m erh instellen . E inige B erichtigungen aber sind nötig; 
so sind Edeldistel, das große Schleierkraut, m ehrere  
Ginsterarten und Strandflieder in Oberbayern sichere 
Versager und nur an einzelnen Stellen  m it tertiärem  
Sand oder M olasseboden brauchbar. Auch alle Iris 
gennanica-Arten kom m en bei uns nur au f trockenem  
Boden fort. Es wird Aufgabe der nächsten Jahrzehnte 
sein, alle P flanzenlisten der vorliegenden Art noch viel 
schärfer durchzuarbeilen und gewisserm aßen zu nor
m ieren. Es wird nötig sein, Deutschland in eine ganze 
Reihe phänologischer E inzelgebiete aufzuteilen , d. h. in 
Landschaften gleicher K ulturbedingungen, die im  Grund
satz durch Linien gleichen W achstum sbeginns, gleicher  
B lüte und gleicher Fruchtreife begrenzt werden. In 
jedem  dieser Teilgebiete ist jede K ulturpflanze auf 
jedem  vorkom m enden Boden zu beobachten und in die  
„ N on nen listen“ m it den entsprechenden Verm erken e in 
zureihen. A u f Grund solch vollkom m ener P flan zen- 
verzeiclinisse werden dem  Landwirt, Gärtner und vor 
allem  dem  Gartenliebhaber eine Unm enge von F eh l
schlägen und schlim m en Erfahrungen erspart und Ver
geudung von Zeit, Liebe und Volksverm ögen wenigstens 
zum  großen Teil hintangehalten. D ie B eurteilung aller  
Sonderbedingungen des einzelnen K ulturplatzes bleibt 
im m er noch Arbeit genug. Jedenfalls ist es au f ähn
lichem  W ege gelungen, in Hessen jedem  Bauern anzu
geben, welche Obstsorten a u f seinem  Gelände ein  O pti
m um  an Gedeihen und Fruchtbarkeit finden.
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stelle  des Vereins Bauausstellnng Berlin-Charlottenburg, 
Knesebeckstr. 3 0 , zu beziehen.

M ÜNCHEN. 4  W e t t b e w e r b e  f ü r  K ü n s t l e r  
schreibt die „Deutsche G esellschaft fü r  christliche Kunst 
E. V .“ , M ünchen. W ittelsbacherplatz 2, z. Z. aus. Es 
handelt sich um  fo lgen de A ufgaben: 1. Entw ürfe für  
die Illustrierung der katholischen S c h u l b i b e l  von 
B i s c h o f  D r .  M.  B u c h b e r g e r .  Es sind Preise in 
H öhe von 2 0 0 0  M ., 1 . Preis 100 0  M.. ausgesetzt. E in
lieferungsterm in 1. Mai 19 2 8 . D ie  Ausschreibung er
fo lg t im  A uftrag des Aerlages J osef Kösel & Friedrich  
Pustet K .-G ., M ünchen. 2 . E ntw ürfe fü r  eine neue  
katholische P f a r r k i r c h e  i n  L e i p z i g - C o n n e 
w i t z .  Preise 3 0 0 0  M. E inlieferungslerm in 16. April 
1928. Gebühr für d ie  Unterlagen 3  M. D ie Kirche soll 
als K. K. V. K riegsgedächtniskirche im  Auftrag desA er-  
bandes der kath. K aufm ännischen Vereinigungen  
Deutschlands errichtet werden. D ie B eteiligung ist für  
alle katholischen Architekten Deutschlands o ffen . —- 
3. E ntw ürfe für die Errichtung eines G e m e i n d e 
h a u s e s  u n d  J  u g e n d h e i m e s  d e r  k a t h .  P f a r r -  
g e m e i n d e  S t .  E l i s a b e t h ,  B o n n  a. Rh. An 
Preisen stehen 2 0 0 0  M. zur V erfügung; 1. Preis 1000  M. 
E inlieferungsterm in 16. April 1928 . B eteiligung Tür 
Architekten der Rheinprovinz. —  4 . In nächster Zeit 
kom m t zur Ausschreibung ein W ettbewerb für E nt
würfe zu einer neuen S t . - G e o r g - K ir c h e  in  S t u t t 
g a r t .  D ie  T eilnahm e ist a u f die Architekten W ürttem - 
bergs beschränkt. Preise 4 5 0 0  M., 1. Preis 2 5 0 0  M. —  
Auskünfte und genaue Unterlagen über diese W ett
bewerbe sind zu erhalten bei der Geschäftsstelle der 
„Deutschen G esellschaft für christliche Kunst" e. Y ., 
M ünchen, W ittelsbacherplatz 2.

OSNABRÜCK. U nter den im  Stadt- und Landkreise 
Osnabrück geborenen oder seit dem  1. Januar 1928  
dort ansässigen K ünstlern und Gewerbetreibenden wird  
ein W ettbewerb um  f a r b i g e  G e s t a l t u n g  d e r  
H ä u s e r  a m  I l e g e r t o r  ausgeschrieben. Preise 5 0 0 ,  
3 0 0 , 2 0 0  M. und zwei Ankäufe zu je  75 M. E in lie fe
rungsterm in ist der 1. Mai 1928 . Unterlagen sind  
gegen 6 M. vom  Stadtbaurat Osnabrück zu erhalten.

W EILH EIM  (Oberbayern). Das Straßen- und F lu ß 
bauam t schreibt zur G ew innung eines Ausführungs- 
enlw urfes und -angebotes für eine rund 170 m  lange 
und rund 74 m  über der T alsohle liegende H o c h 
b r ü c k e  ü b e r  d i e  A m m e r  b e i  E c h e l s b a c h  
—  Straßenzug Schongau— Oberam m ergau —- einen  
W ettbew erb aus, der für alle in Bayern ansässigen U n
ternehm ungen, welche größere Brückenbauten bereits 
ausgeführt haben, o ffen  ist. Preisrichter u. a. : P rof. 
Bestelm eyer, Oberregierungsbaurat E rtl, W eilh e im ;P rof. 
Kaiser, Darm stadt; P ro f. Spangenberg, M ünchen. Vier 
Preise zwischen 6 0 0 0  u. 2 5 0 0  M. Der A nkauf weiterer 
E ntw ürfe zum  Preise von je  1500  M. bleibt Vorbehal
ten. D ie WTeltbewerbsunterlagen können vom Straßen- 
und F lußbauam t W 'eilhcim gegen Überweisung eines 
Betrages von 1 0 0  M. au f das K onto Nr. 32  4 8 4  beim  
Postscheckam te M ünchen bezogen werden. Dieser Be

trag wird nur denjenigen Bewerbern, w elche eine den 
W ettbewerbsbedingungen entsprechende und vollständige  
Bearbeitung einreichen, zurückerstattet. E in lieferu ngs
fr ist M ontag, den 11. Ju n i d . J.
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B ER IC H T IG U N G
Zur V eröffentlichung des W ettbewerbs der Baugenos

senschaft Ludwigsvorstadt in H eft 3 , 19 2 8 , a u f T afel 21, 
H eft 3 , 192S, wurde vergessen anzugeben, daß der Ent
w u rf „U m  1 9 2 7 “ von Baurat Dr. K norr und Reg.-Bm str. 
H. Volbehr m it in engerer Wahl  gewesen ist.

DIESES H EFT enthält als E inlagen:
W alzliste der Actien-G esellschaft P einer W alzwerk, 

P eine, über P-Träger (breit- und parallelflansch igeT räger}. 
D ie Actien-G esellschaft P einer W alzw erk, P eine, ist das 
einzige deutsche W’crk, welches diese T rägerform  walzt. 
D ie P-Träger haben eine ausgezeichnete Verwendungs
m öglichkeit als Deckenträger, U nlerzüge, H aupt- und 
Nebenträger, Schw ellenträger bei Brücken und ähn
lichen Traggerüsten, als K rangleise, D achpfetten , Stüt
zen aller Art, Ständer, Streben, G urtungen im  Hoch- 
und Brückenbau, als Ersatz fü r  H olzm asten usw. usw. 
D ie Peiner P-Träger sind von der N orm alprofilkom m is
sion als N orm alprofile —  D in  1 0 2 5  B latt 2  —  an
erkannt.

W erbeblatt m it Bestcllkarte unseres V erlages Georg 
D . W . Callwey, M ünchen, über die Neuerscheinung: 
Theda Behm e „Schlichte Deutsche W ohnm öbel" . Man 
bittet, bei A n f r a g e n  u n d  B e s t e l l u n g e n  auf  den 
„ B a u m e i s t e r “ Bezug nehm en zu w ollen .
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