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Gewachshauser oder Pllanzenhauser sind keine Erfindung der Neuzeit, 
denn schon im alten Rom wurden sie zur Kultur von Gemilse, Blumen und 
Obst verwendet. Auch wuOte man bereits urn die Vorteile der Warmwasser
beheizung dieser Hauser. So weisen es jedenfalls einige alte Schriften aus. 
Wie diese Pllanzenhauser aber aussahen und wie leistungsfahig sie waren, 
davon gibt es keine Oberlieferungen. 

Die Orangerie 

Die eigentliche Geschichte des Gewachshauses, zumindest soweit sie 
nachprilfbar ist, ist eng mit der Kultur von Zitruspllanzen, besonders von 
Orangen oder Pomeranzen, wie man sie auch nannte, verbunden. Diese 
Pllanzen faszinierten ganze Epochen, so die Renaissance, aber besonders 
das Barock. Verehrt und begehrt wurden die Zitruspllanzen wegen ihres 
immergrilnen und glanzend tiefgrilnen Laubwerkes, gegen das sich die 
goldgelben Frilchte so herrlich abhoben. Hinzu kam das Nebeneinander 
von Blilten und Frilchten sowie der zierliche doch geschlossene Wuchs der 
ganzen Pllanze. In den Orangen sah man die geheimnisvollen Apfel der 
Hesperiden. Die Orange wurde dem Barock zum Sinnbild des Herakles, 
des Herkules, der a1s AlleskOnner und Allesbezwinger eine tiefe Sehnsucht 
der Menschen dieses Jahrhunderts verkOrperte. Wer es sich leisten konnte, 
und das waren zunachst die Filrsten, spater auch reiche Bilrger, unterhielt 
einen Lustgarten, und darin durften Orangen nicht fehlen. Zunachst, und 
darilber gibt der Neapolitaner Palladius 350 n. Chr. Auskunft, beschrankte 
sich der Zitruspllanzenbau auf den Zedratbaum. Ihm folgten Zitrone und 
Limone und erst im Jahre 1548 kam ilber Portugal die Orange dazu . Sie 
wurde bald die beliebteste Zitrusart. Von Italien ausgehend verbreitete sich 
die Orangenkultur bald liber die Alpen hinaus in nOrdlicher Richtung, be
vorzugt entlang der Handelswege. 

Schon im warmeren Italien hatte man Schwierigkeiten mit der Oberwin
terung der Orangen. Sie konnten nur in geschUtzten Lagen angebaut wer
den, bevorzugt an den Sildseiten von Mauern und Gebauden. Im Herbst 
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mull ten sie durch Einpacken in Stroh und dergleichen gegen tiefe Tempera
turen geschUtzt werden. Bei starkem Frost wurden zwischen den Pflanzen 
offene Feuer unterhalten. So sah die "im Grunde stehende Orangerie" aus. 
Die spater aufkommende Kultur der Orangen in KUbeln ermOglichte es, die 
Pflanzen wahrend der kalten lahreszeit in Kellerraumen zu Uberwintern. 
Oft fehlten derartige Raume, so dall das "abschlagbare Winterhaus" ent
wickelt wurde. Diese Entwicklung wurde in Deutschland besonders voran
getrieben. Im Herbst wurden die Orangenpflanzen, die noch grOlltenteils 
im Grunde standen, mit diesen meist einfachen Holzkonstruktionen um
baut, die im FrUhjahr wieder entfernt wurden. Zur LUftung wurden kleine 
Dachgauben eingebaut. Es wurde auch geheizt, und zwar anfanglich durch 
offene Holzfeuer, spater durch transportable Of en. (Demnig 1932, Tschira 
1939) 

Das alteste Haus dieser Art in Deutschland liell Herzog Christof von 
WUrttemberg (gestorben 1568) um die Mitte des 16. lahrhunderts erbauen. 
Es war die Orangerie zu Stuttgart, die als die alteste auf deutschem Boden 
gilt. 1611 wurde das Haus neu erbaut, er war 176 Full lang, 63 Full breit 
und 18 Full hoch. 

Die Kosten des Auf- und Abbaues waren betrachtlich, und man versuch
te sie zu reduzieren, indem man nur die SUdfront des Hauses beweglich 
hielt, wie auch das Dach. Durch verschiebbare Dacher und schlielllich 
durch Verrollen des ganzen Hauses versuchte man, die Kosten noch weiter 
zu senken. Ein solches Rollhaus wurde 1626 in Stuttgart gebaut. 

Mit dem Siegeszug der PflanzenkUbel setzte sich nach 1650 die feste 
Orangerie immer mehr durch. Dabei bildeten der Bau und der davorliegen
de Gartenteil, der die Orangen im Sommer aufnahme, eine Einheit. Sie wa
ren insgesamt die Orangerie. Die Vervollkommnung der Glasherstellung 
trug zu einer Verbilligung bei, und somit konnte Glas jetzt starker verwen
det werden. Bei Hess (1696) findet sich eine Abbildung eines abschlagbaren 
Pomeranzenhauses, das bereits Glasscheiben aufweist. Die Fenster wurden 
grOller, die Wande wurden gemauert. Die Zeit der gemauerten Orangerie 
war gekommen. Damit kamen auch die Architekten starker zum Zuge, sie 
entwarfen und erstellten dekorative Orangeriegebaude. Diese Werke erla
gen nun sehr stark der Tendenz, zum architektonischen Selbstzweck zu 
werden. . 

Im Laufe der Zeit wurden in zunehmendem MaIle FestsaIe in die Orange
riegebaude eingefUgt, die ursprUnglich nur im Sommer fUr derartige 
Zwecke benutzt wurden bzw. werden konnten. Meist war es ein zweistOcki
ger Mittelteil. Wo kein Residenz-Schloll im Bereich der Orangerie und des 
Lustgartens vorhanden war, entstanden die OrangerieschlOsser. 

Die erste Halfte des 18. lahrhunderts stellt unstreitig den HOhepunkt der 
Orangenkultur in Deutschland dar. Dann erfolgte ein Nachlassen des Inter
esses an den Orangen mit der Durchsetzung des von England ausgehenden 
freiheitlichen Gartengedankens. Im "Hausvater" des Freiherrn Otto von 
MUnchhausen, 1766, findet sich die Bemerkung, dall eine zu grolle Orange
rie zu viel Platz einnehme und ihr Nutzen gering sei. (Tschira 1939) 



Orangerien und Palmenhauser in Nordhessen 339 

Das Glashaus 

Die EinfUhrung und vor allem die Verbilligung der Glasherstellung wa
ren die notwendigen Voraussetzungen fOr die Entwicklung der Glashauser, 
die im 18. Jahrhundert bereits zu einer gewissen Vervollkommnung gelang
ten. Schon frOher gab es Pflanzenh1luser, die Glasfenster hatten. So sind 
im Jahre 1547 und besonders 1590 in Pisa in Italien im botanischen Garten 
derartige H1Iuser gebaut worden und, nach diesem Vorbild, 1599 in dem 
botanischen Garten zu Leyden, Holland. 1635 entstand ein solches Glas
haus im botanischen Garten von Altdorf bei Regensburg. Auf 1632 lassen 
sich auch die ersten Offentlichen Pflanzenh1luser im botanischen Garten 
von Oxford zurOckdatieren, 1643 entslanden solche in Frankreich und 
1657 in Upsala, Schweden. 1560 werden in Augsburg die ersten Handels
g1lrtner, die aus Italien zugezogen waren und in Pflanzenh1lusern KOchen
gew1lchse zum Verkauf heranzogen, erw1lhnt. (Tschira /939; Neumann 
/862) 

Diese HlIuser waren zun1lchst nur an der stets nach SOden gerichteten 
Hauptfront verglast, anfllnglich noch mit Butzenscheiben. Die DlIcher wa
ren noch mit herkOmmlichem Material, wie Dachziegeln, abgedeckt, wie 
auch aus der Abbildung des "DlInischen Mistbeetes" von Hess, (1696), 
hervorgeht. Erst im lellten Viertel des 17. Jahrhunderts, als das Glas noch 
billiger wurde, waren die Voraussetzungen fUr eine weitergehende Vergla
sung gegeben. Es gab nun zwei Ausgangsformen fOr die Konstruktion von 
Glashausern. Man ging einmai von den abschlagbaren Pomeranzenhausern 
aus, die verglast wurden. Auf der anderen Seite gab es die verglasten Mist
beete, die aber nicht unbedingt mit den heutigen "FrOhbeeten" verglichen 
werden kOnnen, sondern die eher den Gewllchshausern glichen bzw. ent
sprachen. Hess (1696) beschreibt die Anlage eines solchen "D1Inischen 
Mistbeetes". Das groBe Glashaus in SchwObber an der Weser war das erste 
Glashaus in diesem Sinne in Deutschland, das in seiner Form und mit dem 
verglasten Satteldach an die heutigen Gew1lchshausformen erinnert. Es 
wurde 1714 erwllhnt, und in ihm wurden die ersten AnanasfrOchte in 
Deutschland gezogen. (Neumann /862) 

Die Idee der schrllggestellten Dachflllchen "damit je nach der geographi
schen Breite des Ortes die grOllte Menge an Sonnenstrahlen einfallen konn
te" hatte Prof. Boerhave in Leyden/ Holland, der urn 1710 die ersten derar
tigen HlIuser baute. Von jetzt ab machte die Entwick1ung der Gewllchsh1!u
ser zu reinen Zweckbauten schnellere Fortschritte, die naturgemllll eng mit 
dem allgemeinen technischen Fortschritt verbunden war. Zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts begann sich das Eisen gegenOber dem Ho1z als Baumaterial 
in der Gew1lchshauskonstruktion st1lrker durchzusetzen. Noch bei Neu
mann (1862) finden sich starke Bedenken gegen diesen neuen Werkstoff. 
Sp1Itenstens aber seit der Mitte des 19. J ahrhunderts kann man von der 
Neuzeit im Gewllchshausbau sprechen. Eisen und Glas werden als Werk
stoffe weitgehend verwendet und die Temperaturgestaltung mit Hilfe der 
Warmwasser- (" Thermosyphon") und Dampfheizung ist leicht durchfUhr-
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bar. Mit dem zunehmenden Erkennisstand wurden die Techniken laufend 
verbessert, es kamen neue Werkstoffe hinzu und viele Vorgange, wie auch 
gerade die Klimasteuerung, sind automatisiert worden. (Demnig 1932, 
Neumann 1862) 

Die Orangerien in Kassel 

Die altesten Gewachshauser in den Kasseler Gartenanlagen standen in 
der heutigen Karlsaue. Schon wahrend der Regierungszeit des Landgrafen 
Wilhelm IV., der den Beinamen .. der Weise" erhielt und von 1532-1592 
regierte, entstand in dem AuengeUinde der Fuldaarme ein Lustgarten, der 
sowohl eine wissenschaftliche Pflanzensammlung enthielt als auch den zeit
gemallen Prinzipien eines .. Lustgartens" gerecht wurde. Diese im Jahr 
1568 fertiggestellte fOrstliche Erholungsstatte stellte schon einen botani
schen Garten dar, der eine dem Geschmack der Zeit entsprechende strenge 
Aufgliederung in rechteckige Beete zeigte. Es ist anzunehmen, dall die 
Landgrafin Sabine, die eine bemerkenswerte Tatigkeit als .. Apothekerin" 
ausObte, auf die Anlage dieses Gartens einen grollen Einflull hatte (Kalb
fuss, 1972). Mit der Zeit entstanden in dies em Lustgarten neben Skulptu
ren, Brunnen und Heckenbogen auch Oberwinterungshauser fOr besonders 
empfindliche Pflanzen, von denen das "Pomeranzenhaus" besonders ge
riihmt wurde. Neben Orangen wurden Granatapfelbaume und Lorbeer
baume in Kiibeln gehalten, die nach ihrer Oberwinterung in einfachen 
Hausern im Sommer im Freien Aufstellung fanden. Aber nicht immer wur
den die Pflanzen in KObeln gehalten, sondern es wurden auch seltene Bau
me fest in den Boden gepflanzt. Diese mull ten dann im Winter besonders 
geschOtzt werden, wobei ein Lorbeerbaum betrachtliche Ausmalle erreich
te. Sein Stamm - so wird berichtet - hatte einen Durchmesser von etwa 
einem Full (ungefahr 30 cm!), seine Laubkrone breitete sich etwa vier Full 
(1,20 m) aus bei einer GesamthOhe von 50 Full (etwa 15 m?) . Im Winter 
wurde dieser Baum dann mit einem Bretterhaus umbaut, welches von ei
nem Of en beheizt wurde. AIs wahrend des 7-jahrigen Krieges (1756-1763) 
das Orangerieschloll als Fourage-Magazin benutzt wurde und die Umbau
ung des Baumes nicht vorgenommen wurde, erfror der Baum (Holtmeyer 
1910). Am 16. August 1700 brannte das bisherige Gewlichshaus in der Aue 
ab und es wurden Plane fUr einen neuen Bau gemacht. Es war in der Regie
rungszeit des Landgrafen Karl (1677-1730), der sowohl die Karlsaue wie 
auch den Berggarten am Habichtswald auf das groBartigste ausgestalten 
lieB. Im Sinne der damaligen Zeit wurde nun die Orangerie als ein Prunk
und Zweckgebliude zugleich erbaut. Es entstand ein LustschloB mit fes!li
chen Salen, in dessen Zwischenbauten im Winter die Orangenbaume Auf
stellung fanden. Dann wurden die durch Pilaster gegliederten Hallen durch 
Ofen erwarmt, in den Nischen standen Statuen und lie fen kleine Wasser
werke, das Licht fiel durch Medaillonfester und Oberlichter herein, und 
dazwischen platscherte ein Brunnen. Dieses zunachst einfacher geplante, 
dann aber erweitert ausgefOhrte OrangerieschloB wurde wahrscheinlich 
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von Paul du Ryerbaut. Urn aber alle Pflanzen aufnehmen zu kl:lnnen, die 
in der Orangerie nicht Platz fanden, entstanden noch mehr Gewachshauser 
zwischen KOchenpavillon und Fulda. Hier gab es ein Lorbeerhaus und ein 
1751, vielleicht durch Charles du Ry, erbautes Orangeriehaus . Dieses Glas
haus besaJl eine schlichte Hauptfront zum Garten hin und eine schragge
stellte Glaswand mit abschlieOender Hohlkehle und Satteldach. Man heizte 
es mit acht bfen, davon befanden sich 6 bfen iiber und 2 bfen unter der 
Erde. Die Warme wurde in Kanalen durch das Haus geleitet. Auch gibt es 
einen Gartenentwurf, in dem der Bau von zwei Kaffeehausern an der Mit
telallee vor dem groOen Bassin vorgesehen war. Dazu enthielt der Garten 
eine FOlie seltener Gewachse und auslandischer Pflanzen (Ho/rmeyer, Bd. 
IV, 19/0) . Mit zunehmender Bedeutung des Bergparkes am Habichtswald 
verschwanden im 19. lahrhundert die Glashauser in der Aue. Das Orange
rieschloO geriet mehr und mehr in Vergessenheit, bis es mit einer Industrie
ausstellung im lahre 1870 anderen Bestimmungen zugefOhrt wurde. Es 
blieb so bis zu seiner Zerstl:lrung im Zweiten Weltkrieg erhalten. 

Die GewachsMuser der Wilhelmshl:lhe 

Wahrend der Regierungszeit des Landgrafen Karl urn die Wende vom 
17. zum 18. lahrhundert entstanden nicht nur die Anlagen in der Aue mit 
dem OrangerieschloO, sondern auch die Anlagen des Bergparkes urn den 
Weissenstein am Habichtswald . In der rechten Hand die goldenen Apfel 
der Hesperiden, blickt der farnesische Herkules Ober den besiegten Riesen 
hinweg zur Orangerie in der Aue. Es wurden Gewachshauser erstellt , die 
neben der Anzucht von Zierpflanzen besonders dem Obstanbau dienten. 
So gab es ein Weintraubenhaus und ein solches fOr Feigen. In den lahren 
von 1789-1794 wurden dann als Ersatz fOr ein altes, oberhalb des Kava
Iierhauses gelegenes Treibhaus drei neue Treibhauser angelegt. Paul He i
delbach beschreibt das in seiner "Geschichte der Wilhelmshl:lhe" aus 
dem lahre 1909 folgendermaJlen: "Das Haupttreibhaus bestand aus einem 
groOen Pavilion, der als Speisesaal benutzt wurde und dazu weiteren 23 
Stuben. Unter den der Pflege des Hofgartners Mohr unterstehenden Ge
wachsen wurde besonders ein Pisang angestaunt, der 1797 im Alter von 
vier lahren eine solche HOhe erreichte, daO die 16 FuO (etwa 4,80 m) hohe 
Stube urn 10 FuO (etwa 3 m) erhl:lht werden muOte. Wenn man die am 
Nordhang des SchloOberges entlang fOhrende StraJle herauf kam, hatte 
man die Treibhauser zur Rechten. Die kleinen, terrassenartig ansteigenden 
TreibMuser, in deren kleinen Vorgarten Fontanen sprangen und in denen 
sich besonders im Winter eine Oppige Blumenpracht darbot - es waren der 
Zeit entsprechend vorwiegend Rosen, Levkoyen, Nelken - wurden von 
den Gartnerburschen gegen ein kleines Trinkgeld gezeigt. " 

Als die Hauser im lahre 1822 abbrannten, entstand im gleichen lahr ge
geniiber dem Marstall ein neues Pflanzenhaus, welches noch heute im Wil
helmshl:lher Park steht. Der langgestreckte Bau ist auf der SOdseite vl:lllig 
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verglast, die ilbrigen Fronten, in massivem Mauerwerk hergestellt und ver
putzt, zeigen eine sparsame Gliederung durch toskanische Pilaster. Durch 
grOJJere HOhe sind die quadratischen RlIume an beiden Enden betont. Die 
Mitte nahm zunllchst ein Rundbau mit Flachkuppel ein (Holtmeyer, Bd. 
IV, 1923). Durch die im 19. Jahrhundert entwickelten Eisenkonstruktionen 
wurden aber ganz andere Gewllchshauskonstruktionen mOglich, und so 10-
sten die "Palmenhlluser" die Orangerien des Barock endgilltig ab. Auch 
das Gewachshaus in WilhelmshOhe erfuhr so noch eine Verllnderung, in
dem im Jahr 1888 der Mittelbau unter VergrOBerung seiner Grundflache 
und HOhe in einen dominierenden Hauptraum, den Palmensaal, verwan
delt wurde. In dieser Form ist es bis heute in Benutzung geblieben. 

Das Tropengewllchshaus in Witzenhausen 

Eine besondere Art der Benutzung von Glashllusern zeigen diejenigen 
HlIuser, die groBe oder besondere Pflanzensammlungen beherbergen. Sie 
bieten dem Besucher und Betrachter ein abwechslungsreiches Bild einer be
sonderen Flora dar, die er gewOhnlich in seiner nlIheren Umgebung nicht 
findet. Solche speziellen Pflanzensammlungen unter Glas gibt es schon seit 
langer Zeit. Zunllchst bei uns in Mitteleuropa an den FilrstenhMen ange
legt, wurden sie spllter oft von wissenschaftlichen Instituten eingerichtet 
und filr die Forschung und Lehre an den Hochschulen benutzt. AIs soge
nannte Schauhlluser findet man sie ilberall in Botanischen GlIrten, wo sie 
neben den AuJJenanlagen zu jeder Jahreszeit einen besonderen Anziehungs
punkt bilden. Unter den Tropengewllchshllusern der Botanischen GlIrten 
und der pflanzenbaulichen Hochschulinstitute nimmt das "Gewllchshaus 
fUr Tropische Nutzpflanzen" in Witzenhausen durch seine Konzeption und 
seinen Aufbau einen besonderen Platz ein. 

AIs am Ende des 19. Jahrhunderts die Ausbildungsstatte fUr Tropische 
Landwirtschaft in Witzenhausen gegrilndet wurde, richtete man auch einen 
"Lehrstuhl filr Tropische Pflanzenkunde" ein. Die groBen Garten- und 
Gewllchshausanlagen in der Umgebung von Kassel gaben den Anreiz dazu, 
auch in Witzenhausen GlIrten und Gewllchshlluser anzulegen. Neben aus
gedehnten Freilandanlagen mit landwirtschaftlichen Kulturen, mit Gemil
se, Obstbau und Weinbau wurde bereits vier Jahre nach Grilndung der 
"Kolonialschule filr Landwirtschaft, Handel und Gewerbe" (1898) im Jah
re 1902 ein "Gewllchshaus filr Tropische Nutzpflanzen" errichtet. Filr den 
Bau des Gewllchshauses wurden 25000,- Mark aus einer Mfentlichen 
staatlichen Wohlfahrtslotterie bereitgestellt. Das Gewllchshaus bestand aus 
einem "Palmenhaus", daran schloB sich ein "Warmhaus" an und dane
ben lag ein "Kalthaus". Die gesamte Anlage befand sich im alten Domll
nengarten an der SteinstraJJe. (Schanz 1910, Onnen 1938) 

Tropische Nutzpflanzen, umrahmt von bunten Zierpflanzen, boten in 
den Gewllchshllusern ein anziehendes Bild, bis wllhrend und nach der Zeit 
des ersten Weltkrieges (1914-1918) die Betriebsmittel stark gesenkt wer-
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den muBten. In der Hauszeitschrift, dem "Kulturpionier" vom Jahr 1923, 
findet sich folgende Notiz: 

"Auch im Gewllchshaus macht sich das sonnenlose, nasse Wetter im 
Herbst bemerkbar. Die PfIanzen standen in ihrer Entwicklung zum Teil 
still oder gingen zurtlck, da noch dazu an Heizmaterial gespart werden 
muBte. So gelangten z. B. die Frtlchte der Baumwolle nicht zur Reife. SlI· 
mereien sind nur sehr wenige eingetroffen und wir richten deshalb wieder
holt die dringende Bitte an die Kameraden drauBen, uns doch Samen von 
tropischen Nutz- und anderen PfIanzen zu schicken." (Anonym, 1923) 

Diese Gewllchshlluser haben etwa 35 Jahre der Lehre und Ausbildung im 
Bereich der tropischen PfIanzenkunde gedient. Sie trugen wesentlich dazu 
bei, daB der Ruf Witzenhausens als einer Ausbildungsstlltte fUr den 
subtropisch-tropischen Bereich sich weit Uber Nordhessens Grenzen ver
breitete. Die Bedeutung eines Gewllchshauses als ein wesentliches Unter
richtsmittel wurde dadurch unterstrichen, daB im Jahre 1937 ein gr6Berer 
und scMnerer Neubau anstelle des alten Hauses errichtet werden konnte. 
Die Neuanlage bestand aus einem Tropenhaus von 8 m H6he und 200 qm 
GrundfIllche, daran schlossen sich ein niedriges, temperiertes Haus mit 112 
qm FllIche und zwei Warmhlluser mit einer GrundfIllche von je 91 qm an. 
Dieses Haus erlebte die bisher wechselvollste Geschichte der Witzenhlluser 
Gewllchshlluser. Nach seiner Einweihung im November 1937 diente es zu
nllchst seiner Bestimmung als Lehr- und Demonstrationshaus im Unter
richt fUr tropischen PfIanzenbau. In den letzten Tagen des zweiten Welt
krieges (1939-1945) zersplitterten seine Scheiben zum groBen Teil durch 
einige amerikanische Granaten. Dann, nach mUhsamer Wiederherstellung, 
wurde es verpachtet und zur GemUse- und Blumenanzucht benutzt. Urn die 
NeubepfIanzung zu unterstUtzen, sandte man im Jahr 1951 wieder einmal 
eine Anfrage hinaus an die ehemaligen Absolventen. Man druckte die 
schon in den zwanziger Jahren gegebenen Hinweise vom damaligen Dozen
ten Dr. Peppier wieder ab, die etwa folgendermaBen lauteten: "I. Wel
che PfIanzen soli ich senden? 2. Wie verpacke ich die Samen? 3. Wie ver
sende ich vegetative PfIanzenteile? 4. Wievie1e PfIanzen von einer Art soli 
ich senden?" AIs dann im Jahre 1957 der Unterrichtsbetrieb an der neu ge
bildeten "Lehranstalt fUr tropische und subtropische Landwirtschaft" auf
gen"mmen wurde, fUgte man auch das Gewllchshaus dem Lehrbetrieb ein. 
Doch urn seine BepfIanzung stand es nicht zum besten, denn es enthielt 
mehr ZierpfIanzen als tropische NutzpfIanzen (Bieber, 1963). Die materiel
len Schllden, die das Haus erlitten hatte, erwiesen sich dann doch als zu 
groll, und so wurde im Jahre 1965 wieder ein neues Haus, diesmal an der 
FlIhrgasse, errichtet. An der Stelle, wo die alten Gewllchshlluser standen, 
wurde ein Parkplatz eingerichtet. (Rommel, 1973) 

Das jetzige Gewllchshaus ist von aullen ein schlichter Bau, ein sogenann
tes Normengewllchshaus. Es ist mit einer LlInge von 67 m und einer Breite 
von 18 m in NO/ SWlicher Lage errichtet. Die GesamtfIlIche unter Glas 
umfaBt 1 223 qm. Sie ist in vier Abteilungen aufgeteilt, die si ch klimatisch 
unterscheiden und hier nach der jeweiligen Hauptkultur benannt sind. Da 
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ist zunachst das "Palmen\laus" mit einer Gesamtflache von 240 qm und 
einer Hohe von IQ m. In diesem Teil betragt die Durchschnittstemperatur 
etwa 26°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 0/0. Dies entspricht ei
nem Klima der humiden Trapen. Ahnliche Verhliltnisse herrschen im "Ka
kaohaus" auf der ostlichen Seite (Gesamtflache 225 qm, FirsthOhe 5 m, 
Durchschnittstemperatur 26°C, relative Luftfeuchtigkeit 80%). Das 
Kaffee- und Teehaus auf der westlichen Seite reprasentiert dagegen ein tro
pisches Hochlandklima. (Gesamtflache 225 qm, Firsthohe 5 m, Durch
schnittstemperatur 20°C, relative Luftfeuchtigkeit 45 %). Ein subtropi
sches Klima besitzt der sudwestliche Teil des Hauses mit 450 qm Gesamt
flache und einer Durchschnittstemperatur von 18°C. Daran schliellt sich an 
der Giebelseite ein Arbeitsraum an, ein kleiner Aufenthaltsraum fur die 
Mitarbeiter und das Kesselhaus. (Rommel 1977) 

Der grollte Teil der Bodenflache in den einzelnen Abteilungen wird 
durch Erdbeete ausgefullt, d. h. die Pflanzen sind in den gewachsenen Bo
den eingesetzt, sie "stehen im Grunde". Die Pflanzensammlung enthtUt ei
ne "Orangerie" und ein schOnes Palmensortiment, doch daruber hinaus 
grollere Anpflanzungen von Kaffee, Tee, Kakao, Ananas und Bananen. 
Erganzt wird sie durch eine Reihe anderer wichtiger und nutzlicher subtro
pischer und tropischer Pflanzen, wie z. B. Reis, Erdnusse, Baumwolle, 
Zuckerrahr, Bataten, Yams, Papaya, Zimt, Vanille und andere. 

Ein koordinierter Arbeitsplan ermoglicht es, da/J neben den Lehrveran
staltungen fUr Studenten auch Schulklassen zur Ergllnzung ihres Unter
richts das Haus besuchen konnen, und fUr die allgemeine Offentlichkeit 
stehen ebenfalls bestimmte Besuchszeiten zur Verfugung. Schaugewachs
hauser leben mehr noch als andere Gewllchshauser von dem Gegensatz, 
den ihre Pflanzen zu der das Haus umgebenden Natur bieten. Dabei ist der
jenige, der eine subtropisch-tropische Pflanzenwelt in seinen Hausem kul
tiviert, in einer glucklichen Lage, denn Staunen und Bewunderung werden 
diese Pflanzen leicht bei dem Besucher erregen. Darum konnen auch in un
seren Zeiten, wo Reisen in fremde Erdteile leicht geworden sind, Orange
rien, Palmenhauser und Tropengewllchshauser Freude und Erholung in 
unseren Alltag bringen. 
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