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Säften bilbeu äßänbe, eta betonierte! Söffet hängt an
ber ®ecfe, 93ettnifchen ftnb genau fo etagebaut tote bte

Seton treppen, bte gunfiion etneë SqjretbtifcheS über»

nimmt eine au! ber 9Banb oorfragenbe Setonplatte. @S

bleibt nur mehr ein Heiner Stefi toirflidjet Stöbet, einige
®ifd|e unb Stühle, t)ßc^fien§ noch ein ®iwan, teidEgeS

Subuftrie^abritat.
SSlan barf nicht glauben, Se ©orbugerë Stuttgarter

Käufer feien allgemein gültige £ppen. ®er Slutzeffeft
gellt gh nur für feltene Stenft^en heraus. Solch fomplt»
Zierte ©ebilbe werben nur wenige Stebhaber beliebigen, trotz
|ängenber ©arten unb oerfchwenberifchen Sichtmengen.
Stele oon Se ©orbugerë früheren @ntwürfen böiten beffer
baju gebtent alë ®ppenhäufer gerabe auf ber Stuttgarter
Ausgeüung aufgebaut zu werben, um fo als fettigere 33et=

fptele birefter unb barum Intenfioer zu toirfen.
SB. SWbiSübtl, Streb.

fie 8rçif|i«| pr Severirtitiiteit.
®ie enorme ©ntwidflung im SBirifchaftSleben ber

Kulturoölfer, wie fte ftcb feit ber streiken $älfte beS

oorigen QabrbunbertS ooÜzogen bat unb noch lange niebt

Zum Abflug getomnten ift, ift im wefentlichen bebtagt
bureb bie gorifchritte ber Siaturwiffei fd^aften unb ibre
Anwenbung auf bie oerfd&tebenften ©ebtete ber £e<hntf
unb beS 93etfehr§. ®er ©ntwidflung ber Qabuftrte unb
beS gefamten 9Jtaf<htaenwefenS ftebt auf ber anbern
Seite ber Sliebergang oerfdjiebenet £>anbwerfe
entgegen, über ben in unferer 3ett fo oiel geîlagt wirb.
@S unterliegt aueb gar îetnem 3<netfel, bag baS £janb
uteri in fetner althergebrachten Setrlebëform noch mehr
jurüdtgebrängt »erben »irb, baran »erben alle klagen
nichts änbern, ber« fte fönnen ben @a«g ber naiurge»
mögen wirtfchafilichen ©ntwicflung nicht aufhalten. Iber
eine grage ift bte, ob wirtlich auch bte gaalt fijierte £>anb=
arbeit an Sebeutung oerltert, ober ob ftcb nur bte tc«b=

nifeben Anfprüche an btefelbe änbern, unb ob nicht gerabe
bureb ben gortfehritt ber Siïîafcbinentnbuftrie bie Stach»

frage nach hanbgefebietten unb gut burebgebilbeten Ar»
heitern g<h fteigert. ©ine genauere Prüfung bit fer fragen
jeigt, bag felbft bureb bte heften 2Jtafcb»en eirgefcbulte
unb geübte fpänbe nid^t entbehrlich gemacht weiben, im
©egenteil, je fetner unb îomplijterter bte SOÎafcbtaen wer»
ben, befto geübter müffen auch bte fpanbe fein, bte biefe
3Äaf<hlnen bebtenen foüen. ©in gortfehritt in ber 93er=

»enbung biefer SJlafdfjtnen ift überhaupt nur bann mög»
lieb, »enn bamit zugleich etn entipreebenber gortfehritt
in ber teebnifeben Schulung ber Arbeiter an ber SJlafehlne
oerbunben ift. ®ag mitunter ïoftbare SBetfzeugmafdjtaen
Zeitweilig auger Setrteb fein müffen, roetl man nicht ge»

nügenb brauchbare Arbeiter bafür fußet, ift eine be*

ïannte îatfacbe. Sülit anbern SBorten alfo: unfere all»
gemetne unb gewerbliche ©rziehung leiftet baS nicht, waë
im gegenwärtigen SRafcbtaenjettalter oon ber ©cztehung
beS Arbeiter! geforbert werben muff, unb noch mehr
werben fte in ber 8ufunft oerfagen, wenn wir nicht halb
an etne burdjgretfenbe Sn'oerung benîen.

ffitefe Klage wteberholt ftcb wit etaigen bureb bte 93er=

bältniffe bebtngten Sariationen auf ben oetfdEgebengen
©ebteten gewerblicher unb tabuftrteöer Säiigfeit. Sie
wirb fieb um fo lauter bemerïltcb machen, je mehr ber
au§ ber alten |>anbmerEôlebre heroorgehenoe Stamm
gefcbulter Arbeiter oerfcbwtnbet unb ben ungelernten Ar»
heitern Slab macht; geftern waren fie oieiletcht in ber
Sanbwirtfcbaft befchäftigt unb ^eute arbeiten fte in ber
igobrif, wo fie beffer bezahlt werben unb nur eine
JSRafchtae ju bebienen haben, bie feine qualifizierte Set»

ftung oon ihnen oerlangt. Sobalb eS ftcb aber um eine

qualifizierte Arbeit hanbelt, ift ber ungelernte Arbeiter
metft unbrauchbar, mäljrenb ber gelernte, auf bem Soben
beS |janbwerf! aufgewaeffene unb manuell oorgebilbete
Arbeiter in eine neue Kategotie unb bamit gewöhnlich
auch to beffere ©jigenzbebtagungen etarüdEt. gag alle
©ebtete ber gewerblichen unb tabuftrteUen Scobuftion
Zeigen un§ berartige Serfchiebungen, bie bureb bte ge»

wältigen Serbefferungen im SJiafcbtnenbetriebe unb bureb
Seränberungen im gefamten älrbeitSprojeffe eintreten (ber
gelernte Schloffer j. 33. finbet ta ber ©leîtrotechnif ober
im Slutomcbii' ober gahrrabbau Serwenbung, ber
Sdhretaer als SftoDeHmacber ufw.). überall getgt ft<h

eine mehr ober weniger grofje Nachfrage nadb ^3räji=
ftonSarbeitern, bie in ber getamechantf, ta ber SJtetaH»

warenfabriïation, im ailaf^tnenbau, in ber eleftrotech»
niidhen Qnbuftrte unb in manchen anbern ©ewerben be»

febäftigt werben fönnen. ®te Statiftifen ber SerufS»
Zählungen geben bie befte ÜluStunft über ben Um»

fang ber Serwenbung qualifizierter Strbeiter innerhalb
ber 3[nbuftrte.

Stocb anbere ©igenfehaften oerlangt ba§ Kunfthanb»
werf, oon beffen SBteberbelebung man otelfacb in ge»

wiffem Sinne eine ^Rettung beS ÇanbwerferftanbeS er»

wartet, fpier gelten anbere Sebingungen für bie ißro»
buftion; web er bte zur Arbeit erfotberlicbe 3^1 no^
ber her Stabftoffe ftnb auèfchlaggebenb, fonbern
aUein ber ffinftlerifdje, tabioibueUe SBert beS ißcobufteS.
3ntereffant ift bte grage. welche Sebtagungen für bie

fteranbilbung be§ gewerblichen SlachwucbfeS gelten müffen,
wenn biefer wirftiche DualitäiSarbeit liefern foil. ®enn
ba§ ift ooHfommen flar, baj mit billiger SRaffenarbeit
ein Sanb eine führenbe unb angefehene Stolle in ber
SolfSwirtfchaft auf bie ®auer nie behaupten ober ein«
nehmen fann. ®azu ift bei unS bte SlrbeitSfraft ju
teuer unb bie fRohprobufte finb zu wertcoH, befonberS
wenn man fte oon anbern Sänbern einlaufen mufj. ®aS
problem ber gewerblichen ©rziehung fann nun einmal
nicht loSgetöft werben oon bem ißroblem ber ©efamt»
erztehung etneS SSolfeë. ©S wirb alfo, um einer wirf»
famen gewet blichen ©rziehung bie Sorbebtagungen z"
fchaffen, barauf anfommen, fchon bie SolfSfdhulen fo z"
organtfteren, bag bie probuftioen Kräfte im Ktabe zu*
©ntwieflung fommen, wetl nur biefe bie Slrbeitëfreubig»
feit unb SchaffenSluft ermeefen fönnen. ®azu ift bte

techniidhe Slrbeit, bas bie Slrbeit mit SBerfzeug unb
SJÎaterial, unentbehrlich. ®tefe Arbeit ber ©rztebung
nennen wir wohl am heften werftätige ©rziehung.

» Sippenz. Sto-")

Oerbatdiwetea.
Kantonal zürfberifcher ©eweröe»23eröünb. 3" feinet

Sitjung oom 22. Sboember befagte geh ber ißorganb
mit ber 93ehanblung etneS ©ntwurfeS über eine „93er»
orbnung für bie Vergebung oon Arbeiten unb
Sieferungen beS KantonS 8ürich unb feine*
93erwaltungen". ®te Siegelung bei SubmigionS'
wefenS ig im Kanton güridö brtngenb geworben.
wirb geh im 93erlaufe ber 93erhanbtungen erwetfen, ö*
etae beffere, gnngemäge SÄnwenbnng ber begehenben obe*

eine neue 93erorbnung (eoentueH etae SBegleituug Î«*
begehenben 93erorbnung) anzugreben fei. ^ebenfalls gel'
eS auf bte ®auer nicht an, bag ber Staat, ber etn oot»

bilbltcger Arbeitgeber feta will unb foU, oielfaef) b»^

Offerten oon z«* 93erechnung unfähigen Unternehme*!*
unö Sieferanten als maggebenbe 93etfplete heranzieht
beoorzugt. Siur etawanbfrei mit StechnungSunterlaH*"
auSgerotefeoe Dgittcn bürfen als 93agS bienen unb alle»

anbere führt zu Bugänben, wie wir ge letber h^'

Msstr. schwetz. Pemdw. .Zeitâg („MeìsterdlêZ Nr. 3S

Kästen bilden Wände, ein betoniertes Büffet hängt an
der Decke, Bettnischen sind genau so eingebaut wie die

Betontreppen, die Funktion eines Schreibtisches über-
nimmt eine aus der Wand vorkragende Betonplatte. Es
bleibt nur mehr ein kleiner Rest wirklicher Möbel, einige
Tische und Stühle, höchstens noch ein Diwan, leichtes
Industrie-Fabrikat.

Man darf nicht glauben, Le Corbufiers Stuttgarter
Häuser seien allgemein gültige Typen. Der Nutzeffekt
stellt sich nur für seltene Menschen heraus. Solch kompli-
zierte Gebilde werden nur wenige Liebhaber befriedigen, trotz
hängender Gärten und verschwenderischen Lichtmengen.
Viele von Le Corbufiers früheren Entwürfen häiten besser

dazu gedient als Typenhäuser gerade auf der Stuttgarter
Ausstellung aufgebaut zu werden, um so als fertigere Bei-
spiele direkter und darum intensiver zu wirken.

W. Rüdisühli, Arch.

M Erzieh«! M GewerbeMM.
Die enorme Entwicklung im Wirtschaftsleben der

Kulturvölker, wie sie sich seit der zweiten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts vollzogen hat und noch lange nicht
zum Abschluß gekommen ist, ist im wesentlichen bedingt
durch die Fortschritte der Naturwifser schaften und ihre
Anwendung auf die verschiedensten Gebiete der Technik
und des Verkehrs. Der Entwicklung der Industrie und
des gesamten Maschinenwesens steht auf der andern
Seite der Niedergang verschiedener Handwerke
entgegen, über den in unserer Zeit so viel geklagt wird.
Es unterliegt auch gar keinem Zweifel, daß das Hand-
werk in seiner althergebrachten Betriebsform noch mehr
zurückgedrängt werden wird, daran werden alle Klagen
nichts ändern, denn sie können den Gang der naturge-
mäßen wirtschaftlichen Entwicklung nicht aufhalten. Aber
eine Frage ist die, ob wirklich auch die qualifizierte Hand-
arbeit an Bedeutung verliert, oder ob sich nur die tech-

Nischen Ansprüche an dieselbe ändern, und ob nicht gerade
durch den Forlschritt der Maschinenindustrie die Nach-
frage nach handgeschickten und gut durchgebildeten Ar-
beitern sich steigert. Eine genauere Prüfung dieser Fragen
zeigt, daß selbst durch die besten Maschinen eingeschulte
und geübte Hände nicht entbehrlich gemacht werden, im
Gegenteil, je feiner und komplizierter die Maschinen wer-
den, desto geübter müssen auch die Hände sein, die diese

Maschinen bedienen sollen. Ein Fortschritt in der Ver-
Wendung dieser Maschinen ist überhaupt nur dann mög-
lich, wenn damit zugleich ein entsprechender Fortschritt
in der technischen Schulung der Arbeiter an der Maschine
verbunden ist Daß mitunter kostbare Werkzeugmaschinen
zeitweilig außer Betrieb sein müssen, weil man nicht ge-
nügend brauchbare Arbeiter dafür siedet, ist eine be-
kannte Talsache. Mit andern Worten also: unsere all-
gemeine und gewerbliche Erziehung leistet das nicht, was
im gegenwärtigen Maschtnenzeitalter von der Erziehung
des Arbeiters gefordert werden muß. und noch mehr
werden sie in der Zukunft versagen, wenn wir nicht bald
an eine durchgreifende Änderung denken.

Diese Klage wiederholt sich mit einigen durch die Ver-
hältniffe bedingten Variationen auf den verschiedensten
Gebteten gewerblicher und industrieller Tätigkett. Sie
Wird sich um so lauter bemerklich machen, je mehr der
aus der alten Handwerkslehre hervorgehende Stamm
geschulter Arbeiter verschwindet und den ungelernten Ar-
beitern Platz macht; gestern waren sie vielleicht in der
Landwirtschaft beschäftigt und heute arbeiten sie in der

^Fabrik, wo sie besser bezahlt werden und nur eine
Maschine zu bedienen haben, die keine qualifizierte Lei-
stung von ihnen verlangt. Sobald es sich aber um eine

qualifizierte Arbeit handelt, ist der ungelernte Arbeiter
meist unbrauchbar, während der gelernte, auf dem Boden
des Handwerks aufgewachsene und manuell vorgebildete
Arbeiter in eine neue Kategorie und damit gewöhnlich
auch in bessere Existenzbedingungen einrückt. Fast alle
Gebiete der gewerblichen und industriellen Produktion
zeigen uns derartige Verschiebungen, die durch die ge-

walligen Verbesserungen im Maschinenbetriebe und durch
Veränderungen im gesamten Arbeitsprozesse eintreten (der
gelernte Schlosser z. B. findet in der Elektrotechnik oder
im Automobil- oder Fahrradbau Verwendung, der
Schreiner als Modellmacher usw.). überall zeigt sich

eine mehr oder weniger große Nachfrage nach Präzi-
sionsarbeitern, die in der Feinmechanik, in der Metall-
Warenfabrikation, im Maschinenbau, in der elektrotech-
nischen Industrie und in manchen andern Gewerben be-

schäftigt werden können. Die Statistiken der Berufs-
zählungen geben hier die beste Auskunft über den Um-
fang der Verwendung qualifizierter Arbeiter innerhalb
der Industrie.

Noch andere Eigenschaften verlangt das Kunsthand-
werk, von dessen Wiederbelebung man vielfach in ge-
wissem Sinne eine Rettung des Handwerkerstandes er-
wartet. Hier gelten andere Bedingungen für die Pro-
duktion; weder die zur Arbeit erforderliche Zeit noch
der Preis der Rohstoffe sind ausschlaggebend, sondern
allein der künstlerische, individuelle Wert des Produktes.
Interessant ist die Frage, welche Bedingungen für die

Heranbildung des gewerblichen Nachwuchses gelten müssen,
wenn dieser wirkliche Qualitätsarbeit liefern soll. Denn
das ist vollkommen klar, das; mit billiger Massenarbeit
ein Land eine führende und angesehene Rolle in der
Volkswirtschaft auf die Dauer nie behaupten oder ein-
nehmen kann. Dazu ist bei uns die Arbeitskraft zu
teuer und die Rohprodukte sind zu wertvoll, besonders
wenn man sie von andern Ländern einkaufen muß. Das
Problem der gewerblichen Erziehung kann nun einmal
nicht losgelöst werden von dem Problem der Gesamt-
erztehung eines Volkes. Es wird also, um einer wirk-
samen gewerblichen Erziehung die Vorbedingungen zu
schaffen, darauf ankommen, schon die Volksschulen so zu
organisieren, daß die produktiven Kräfte im Kinde zur
Entwicklung kommen, weil nur diese die Arbeitsfreudig-
keit und Schaffenslust erwecken können. Dazu ist die

technische Arbeit, das heißt die Arbeit mit Werkzeug und
Material, unentbehrlich. Diese Arbeit der Erziehung
nennen wir wohl am besten werktätige Erziehung.

(„Appenz. Ztg.")

verba»Otmtt>.
Kantonalzürcberischer Gewerbe-Verband. In seiner

Sitzung vom 22, November befaßte sich der Vorstand
mit der Behandlung eines Entwurfes über eine „Ver-
ordnung für die Vergebung von Arbeiten und
Lieferungen des Kantons Zürich und seiner
Verwaltungen". Die Regelung des Submissions'
wesens ist im Kanton Zürich dringend geworden. Es

wird sich im Verlaufe der Verhandlungen erweisen, ob

eine bessere, sinngemäße Anwendung der bestehenden oder
eine neue Verordnung (eventuell eine Wegleitung zA
bestehenden Verordnung) anzustreben sei. Jedenfalls gê
es auf die Dauer nicht an, daß der Staat, der ein vor-

bildlicher Arbeitgeber sein will und soll, vielfach die

Osseten von zur Berechnung unfähigen Unternehmerd
und Lieferanten als maßgebende Beispiele heranzieht und

bevorzugt. Nar einwandfrei mit Rechnungsunterlaged
ausgewiesene Offerten dürfen als Basis dienen und aller
andere führt zu Zuständen, wie wir sie leider hem°
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gaben, ©teat imb Unternehmertum haben ba§ gleite
gntereffe, £>anb in §anb bie ©erhältniffe §u fanteren.

Cetentafel.
f «peter Saftiger, aït ©teinhauermetger in Sujet»,

fiarb am 24. Mooember im liter oon 67 fahren.

f ftöttö §ef, »rdjitei! öei her argenünifcgen SRe*

gierung (©äößraertfß), ©ärger oon fwuenftetn (©olo=
thurn), ftarb am 21. Mooember im 2tlter sott 64 fahren.

f ©otil. ©fcgttüitt« ©tau®, ©ecgntïer t» Söalöe»*
fiurg (©afeflanb), ftarb am 24, Mooember im liter oon
71 fahren.

imAtMan.
Säuftes=9auerKhfluS öe§ ©tfjwetjerlfdjen ©auern*

ocrbanbsS a» ber „©affa". ©erlauf ber luSftel»
lungSgebäube. @§ ig geplant, aBohnhauS unb £)to»

nomteanlage fo ju erfteBen, bag fie nach ©djlug ber

luSgeßung ohne ©chwierigîett abgebrochen unb an einem
anbern Drt mteber aufgerichtet merb en Ißttnen. ©er
©auernoetbanö labet aUfäüige taugiebgaber fegt fdgon
ein, firib mit bem lanbwirtfcgaftlichen ©auamt
in ©rugg in ©erbinfcung ju fegen, ©ei rechtzeitiger

""Ittmelbung fönnen petfönliche aBänfdje" im Gahmen be§

luSgeßur.gSprogrammeS noch berüdfiChtigt werben. ©ie
©erîaufsbebtngungen finb gänfiige, unb bie ©igenfchaft
beë ©ebäubeS all luSgeûungSobjeît gibt bie befte @e=

mâhr fur eine in jeber ©ejtehung hochwertige luSfügrung.
Sautotigîeit it» I. ©eraefier 1927. ©te ©îârfe ber

©autâtigîeit mirb burCh bte roirtfchaftliche @ntrotc£(ung

befiimmt. gunegmenbe ©rmerbSgeiegengeit befôrbert bte

©autâtigîeit. ©on btefer tft audj ber ©efCgäftigungS*
grab ter ÇilfSgewerbe unb ber gnbugrien unb ©ewerbe,
bie ©aumateriatien getgeßen, abhängig.

gär bie im ©augemerbe unb ihren gcilfSgewerben
©efcgäfitgten ift e§ oon naheliegenbem gntereffe, über
ben jeweiligen ©taub ber ©autâtigîeit burCh gatigifcge
Ingaben unterrichtet ju werben.

Macg ben in ben ©ojialftatiftif^en «Mitteilungen beê

©ibgenöfftfCgen IrbeitëamteS enthaltenen ©rgebniffen einer
Gcnqueie, bte fiCh auf 352 ©emetnben mit 2,279,881
©Inwohnern erftredfte, würbe im 1. ©emeger 1927 bte

©aubemifligung fär 2677 ©ebäube mit total 6866 3Bog=

nungen erteilt, gm ganzen gagre 1926 umfagten bie

©auberaifligungen 4949 ©ebäube mit 11,701 aBognungen.
@twa§ mehr al§ bte £>älfte ber 1927 baubewißigten @e=

bäube (1875 mit 3556 aBognungen) wirb burd) @tnzel*
petfonen erfiellt, ungefähr 4% burch ©emehtben, unb
ber Meg oerteilt fidg auf ©augenoffenfChaften unb anbere
jurigifCge «ßetfonen.

©te gagl ber im erften Halbjahre 1927 tatfädjlieh
fertigerftellten 3Bogngebäube beträgt 1882 mit 5023 3Bog=

uungen (1926, ganzes gagr, 4271 ©ebäube mit 9519
©Sohnungen).

gm gleichen geraum würben augerbem ©auberath
ligungen fär 2035 (1926, ganzes gagr, 3361) ©ebäube
ohne aBognungen erteilt unb 1541 (3175) bercrtige
Käufer fertigerfteflt. W. K.

Mnöpitenfufioeutione« ®e§ ©. ». ®. ©te 66. »b=
georfenetenoerfammlung be§ ©djweizetifchen lïpenïlubS
in gug genehmigte bie lefgjägrige 60,000 gr. SRehretn*
nahmen erzeigeube gahreSredjnung, unb befCglog bte

©uboentionierung ber |)ättenbaulen ©aoarbtnaSgütte im
©öbigebtet bet ©eîtion SBtntertgur mit 18,000 gr. unb
©urtmanngütte im aBafliS ber ©eîtion ©récô'oife mit
17,000 gr.

©ig @rf®ïge ber ©artengaöüSeweguttg. über biefeS
©hema ^ielt gngenieu« ». ©obmer (äBlntertgur) im
gtgluS ber oom ©chweigerifchen ©erbanb fär SBognungS*
wefen unb aBognungSreform oerangatteten «Referate im
Sîunftgewerbemufeum in gär ich einen Sicgibilberoorirag,
bcffen auffChlugreiChe ^auptgebanîen gufammenfaffenb
in ber ,,«R. g. g." fïijjtert werben finb. ©ie ©arten=
gabtbewegung geht zuröde auf ein 1898 et fegten eneë ©ueb
beê @nglänber§ ^owarb, in welchem ein neuer @tabt=
tppuë aufgegellt würbe, ber bie Innehmlishîeiten oon ©tabt
unb Sanb oereinigen foßte. ©ie ^auptbebingung für
ben erfolgreichen »u§bau einer folcgen ©tabt ig bie
gorbetung, bag ber gefamte ©runb unb ©oben im Dber=
eigentum ber ©emeinbe bleibe. ®a§ Sanb wirb padji*
weife an «Prioate, ©efeüf^aften, ©enoffenfd)aften au§ge=
geben, unb bte geigenben «ßaegterträgnige, welche in ber
aßertoermehrung be§ zum ©tabtboben geworbenen Sanbei
begtünbei finb, bilben bie gnangieße ©afië beä Unter--
nehmend.

©chon im gagre 1903 îonnte bie burch |>owarb§
©uch tnfpirterte englifdje ©artengabtgefeßfChaft bte @rün=
bung ber ergen ©artengabt Set cg wort h oornegmen
(beten ©ituationSplan auch In ber luëfieBung „©er
©arten" im ^unggewerbemufeum z» feiert war), ©iefe
©tabt liegt 50 km nörblidj oon Sonbon an einer $aupt«
eifenbahniinte ; ge würbe nach einem mugergültigen ©e«

bauungsplan errichtet unb hat beute 15,000 ©Inwohner,
gnbugrieoiertel, ®efchäft§quariter, SBohnquartiere, unb
gräner ^ulturgärtel mit oielen lanbwirtfchaftlichen ©e=

trieben gnb hier zum ©anzen oereinigt, ba§ fich in gar=
monifdjer SBeife erweitert. — ®te ©artengabt ÜBelwgr;,
1920 gegränbet, ig ebenfaßg eine «ßlugeranlage, burch
ben bebeutenben Sßertzuwach§ beS ©oben§ ebenfo wie
Seidjworth in au§ gezeichneter ftnanzießer ©ituation, gab te-
baulich unb lanbfchaftlich beifpielgebenb.

©ag bie bezentraligerenbe ©artengabthewegung niCgt

nur foldhe SRufiergränbungen berootbrtngt, fonbern feit
bem ßrtege im SRittelpunît ber ©tablerweiterungëpolitiî
geht, erîenni man an ben geplanten «fteugrünbungen im
Umîrei§ oon Sonbon, «ßari§, Sübect, Sßlagbeburg, ©reiben,
©iefe legiere ©tabt befigt in ^eßerau ba§ beîanntege
beutfCge ©eifptel einer ©artengabt, gn ooBer ©löte
gegt bie ©artengabtgemelnbe ©erlin=©elten. — SBenu
audj fdjmetzerifdjen ©täbte geh bie bemunbernSwerten
©rfolge ber ©artengabtbewegung junuge maegen woßen,
fo wirb oor aflern bie ©obenfrage, bie ber ft'ern be§

«ßroblem§ ig, fo gelög werben mäffen, bag bte ©emetnbe
geh ba§ Dbereigentum gCgern îann.

®t®t cd ©chwefjer «Motorenöle «Man ifi oteBeiCgt

oerfucht, biefe grage zu oetnelnen ober nur unter ©or*
behalt ju bejahen. »uSgangSprobufte fär «Motorenöl
finb ja auf aße gäße oom »uSlanb eingeführte SMineral*
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haben. Staat und Unternehmertum haben das gleiche
Interesse, Hand in Hand die Verhältnisse zu sanieren.

Tâîàfà
î Peter Hastiger, alt Steinhauermeister in Luzem,

starb am 24. November im Alter von 67 Jahren.
-si Hans Hof, Architekt bei der argentinischen Re-

gierung (Südamerika), Bürger von Hauenstein (Solo-
thurn), starb am 24. November im Alter von 64 Jahren.

-Z- Gottl. Tschndin-Staub, Techniker in Walden-
bürg (Baselland), starb am 24. November im Alter von
71 Jahren.

Muster-Banernhsus des Schweizerischen Bauern-
Verbandes an der „Saffa". Verkauf der Ausfiel-

u n g s gebäud e. Es ist geplant, Wohnhaus und Öko-

nomieanlage so zu erstellen, daß sie nach Schluß der

Ausstellung ohne Schwierigkeit abgebrochen und an einem
andern Ort wieder aufgerichtet werden können. Der
Bauernveîband ladet allfällige Kaufliebhaber jetzt schon

ein, sich mit dem landwirtschaftlichen Bauamt
in Bru g g in Verbindung zu setzen. Bei rechtzeitiger

'' Anmeldung können persönliche Wünsche im Rahmen des
Äusstellungsprogrammes noch berücksichtigt werden. Die
Verkaufsbedingungen sind günstige, und die Eigenschaft
des Gebäudes als Ausstellungsobjekt gibt die beste Ge-

währ für eine in jeder Beziehung hochwertige Aussührung.

Bautätigkeit im I. Semester 1927. Die Stärke der

Bautätigkeit wird durch die wirtschaftliche Entwicklung
bestimmt. Zunehmende Erwerbsgelegenheit befördert die

Bautätigkeil. Von dieser ist auch der Beschäftigungs-
grad der Hilfsgewerbe und der Industrien und Gewerbe,
die Baumaterialien herstellen, abhängig.

Für die im Baugewerbe und ihren Hilfsgewerben
Beschäftigten ist es von naheliegendem Interesse, über
den jeweiligen Stand der Bautätigkeit durch statistische

Angaben unterrichtet zu werden.
Nach den in den Sozialstatistischen Mitteilungen des

Eidgenössischen Arbeitsamtes enthaltenen Ergebnissen einer
Enquete, die sich auf 352 Gemeinden mit 2,279.881
Einwohnern erstreckte, wurde im 1. Semester 1927 die

Baubewilligung für 2677 Gebäude mit total 6866 Woh-
nungen erteilt. Im ganzen Jahre 1926 umfaßten die

Baubewilligungen 4949 Gebäude mit 11,761 Wohnungen.
Etwas mehr als die Hälfte der 1927 baubewilligten Ge-
bäude (1875 mit 3556 Wohnungen) wird durch Einzel-
Personen erstellt, ungefähr 4°/« durch Gemeinden, und
der Rest verteilt sich auf Baugenossenschaften und andere
juristische Personen.

Die Zahl der im ersten Halbjahre 1927 tatsächlich
sertigerstellten Wohngebäude beträgt 1882 mit 5023 Woh-
nungen (1926, ganzes Jahr, 4271 Gebäude mit 9519
Wohnungen).

Im gleichen Zeitraum wurden außerdem Baubewil-
ügungen für 2035 (1926, ganzes Jahr, 3361) Gebäude
ohne Wohnungen erteilt und 1541 (3175) derartige
Häuser fertigerstellt. iV. X.

KKMMknsìàntwNê« des S. A. C. Die 66. Ab-
geordnetenversammlung des Schweizerischen Alpenklubs
in Zug genehmigte die letztjährige 60,000 Fr. Mehrein-
nahmen erzeigende Jahresrechnung, und beschloß die

Subventionierung der Hüttenbauten Caoardinashütte im
Tödigebiet der Sektion Wtnterthur mit 18,000 Fr. und
Turtmannhütte im Wallis der Sektion Prêvô'oise mit
17,000 Fr.

Me Erfe-ge der Gartenstadt-Bewegung. Über dieses
Thema hielt Ingenieur A. Bodmer (Winterthur) im
Zyklus der vom Schweizerischen Verband für Wohnungs-
wesen und Wohnungsreform veranstalteten Referate im
Kunstgewerbemuseum in Zürich einen Lichtbildervortrag,
dissen aufschlußreiche Hauptgedanken zusammenfassend
in der „N. Z. Z." skizziert worden sind. Die Garten-
stadibewegung geht zurück auf ein 1898 erschienenes Buch
des Engländers E. Howard, in welchem ein neuer Stadt-
typus aufgestellt wurde, der die Annehmlichkeiten von Stadt
und Land vereinigen sollte. Die Haupèbedèngung für
den erfolgreichen Ausbau einer solchen Stadt ist die
Forderung, daß der gesamte Grund und Boden im Ober-
eigentum der Gemeinde bleibe. Das Land wird pacht-
weise an Private, Gesellschaften, Genossenschaften ausge-
geben, und die steigenden Pachterträgnisie, welche in der
Wertvermehrung des zum Stadtboden gewordenen Landes
begründet sind, bilden die finanzielle Basis des Unter-
nehmens.

Schon im Jahre 1903 konnte die durch Howards
Buch inspirierte englische Gartenstadtgesellschaft die Grün-
dung der ersten Gartenstadt Letchworth vornehmen
(deren Situationsplan auch in der Ausstellung „Der
Garten" im Kunstgewerbemuseum zu sehen war). Diese
Stadt liegt 50 km nördlich von London an einer Haupt-
eisenbahnlinie; sie wurde nach einem mustergültigen Be-
bauungsplan errichtet und hat heute 15,000 Einwohner.
Industrieviertel, Geschäftsquartier, Wohnquartters, und
grüner Kulturgürtel mit vielen landwirtschaftlichen Be-
trieben sind hier zum Ganzen vereinigt, das sich in har-
manischer Weise erweitert. — Die Gartenstadt Welwyn,
1920 gegründet, ist ebenfalls eine Masteranlage, durch
den bedeutenden Wertzuwachs des Bodens ebenso wie
Letchworth in ausgezeichneter finanzieller Situation, ftädte-
baulich und landschaftlich beispielgebend.

Daß die dezentralisierende Gartmftadtbewegung nicht
nur solche Mustergründungen hervorbringt, sondern seit
dem Kriege im Mittelpunkt der Stadterweiterungspolitik
steht, erkennt man an den geplanten Neugründungen im
Umkreis von London, Paris, Lübeck, Magdeburg, Dresden.
Diese letztere Stadt besitzt in Hellerau das bekannteste
deutsche Beispiel einer Gartenstadt. In voller Blüte
steht die Gartenstadtgemeinde Berlin-Velten. — Wenn
auch die schweizerischen Städte sich die bewundernswerten
Erfolge der Gartenstadtbewegung zunutze machen wollen,
so wird vor allem die Bodenfrage, die der Kern des

Problems ist, so gelöst werden müssen, daß die Gemeinde
sich das Obereigentum sichern kann.

Gibt es Schweizer Motorenöle? Man ist vielleicht
versucht, diese Frage zu verneinen oder nur unter Vor-
behalt zu bejahen. Ausgangsprodukte für Motorenöl
sind ja auf alle Fälle vom Ausland eingeführte Mineral-
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