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Ebensowenig, wie man sich iiber die Folge- 
wirkungen der Notverordnung vom 1. Dezember 
1930 in der Bauindustrie klar war, nim m t man 

etwas apatbisch auch die neuen Notverordnungen 
vom 5. Jun i 1931 und vom 6. Oktober 1931 hin. 
Am Baumarkt bleiben nur noch wenig Uber- 
lebende; taglich geben selbst wirtschaftlich gut 
fundierte und vorziiglich geleitete Gesellschaften 

zugrunde. Meine Schatzung von 200000 Bau- 
arbeitern, die durcb die Notverordnung vom 1. De
zember 1930 brotlos wurden, ist im  Sommer 1931 
durch iiber 570000 erwerbslose Bauarbeiter weit in 
den Schatten gestellt worden.

Eine baufeindhche Stimmung hat jetzt weiteste 
Kreise ergriffen, „Kapitalentziehung durcb Fehl- 
leitung im  W ohnungsbau“ ist zum Schlagwort 
geworden. Der „Reichsverband der Deutschen 
Industrie" wollte die im  Vergleich zu anderen 
Industrien besonders iiberhohten Lohne z. B. der 
M aurer und der P u  t z er herunterschrauben und 

da dies nicht geniigend gelang, so greift man zu 
MaBregeln, die das ganze Baugewerbe m it allen 
daran direkt und indirekt interessierten Kreisen 

zum Erliegen bringen sollen.
Das Baugewerbe hatte in friiheren Jahren 

einen Umsatz von etwa acbt Milliarden und war 
damit hinter der Textilindustrie m it zehn MilUarden 
das zweitgroBte Gewerbe. Jede Subventionspolitik, 

wie es die Hergabe der Hauszinssteuermittel war, 

muBte desbalb unterbunden werden, wobei man 
sehr geschickt m it dem Schlagwort operierte, daB 

die freie Wirtschaft den Markt von selbst wieder 

beleben konnte. Zu der gleichen Zeit wurde auf 
anderen Gebieten der Wirtschaft weitgehende Sub- 

ventionspolitik getrieben.

Und die ganze Bauindustrie in ihrer drei 
M illionen Mensehen umfassenden Front 
steht da wie ein arm er Siinder und laBt 
sieh geduldig zur Sehlaehtbank liihren. 

Ja, sie geht sogar m it dem Althausbesitz eine 
Ehe ein, dessen Organisation wesentlich geschickter 

operiert und es fertig bringt, aus dem Hauszins- 
steueranteil einen Posten fiir sich zu retten. 20 v. H. 

sollen namlich den Hausbesitzern ab 1. April 1932 

zugute kommen, um  dam it die hohenAufwendungen, 

nach der Aufwertung durch erhohte Hypotheken- 

zinsen, zu decken. Obwohl durch den S ta d te ta g  

festgestellt wurde, daB schon 15 v. H. zuviel sind, 

sollen ihnen mindestens diese 5 v. H. noch zugute

kommen. Der Hausbesitz bat es glanzend ver- 
standen, sich das Mantelchen seines Elends und 
seiner Armut umzuhangen und angeblich sprechen 
ja in Berlin, das man falschlicherweise fiir das ganze 
Reich ais maBgeblich ansieht,die roten Vermietungs- 
zettel eine beredte Sprache. ZiffernmaBig sind aber 
diese leerstehenden groBen Wohnungen noch nicht 
1 — 2 v. H . AuBerdem diirfte man wohl einige Uber- 
raschungen erleben, wenn man die Beśitzer der 
Hauser m it diesen GroBwohnungen feststellt. Neben 
einer recht erklecklichen Zahl von A u s la n d e rn , 
die ihre Hauser in der Inflationszeit gekauft haben, 
kann man K onze rne  feststellen, die zweihundert 
und mehr solcher Hauser in der Nachkriegszeit aus 
spekulativen Griinden erworben haben. Mit dem- 
selben Recht, m it dem die Hausbesitzer die Mittel 
aus der Hauszinssteuer fiir sich beanspruchen, m it 

demselben Recbte konnen die I. Hypotheken- 
glaubiger und die Vorkriegspfandbriefbesitzer die 
Recbte bei einer solcben Aufwertung fiir sich geltend 
machen. W ir vergessen immer wieder, daB die 
Hauszinssteuer doch schlieBlich lediglich dazu da 
war, um nach einer Entschuldung von 75 v. H. der 
auf dem Hausbesitz lastenden Hypotheken,

die m it dem Opfer Hunderttausender von 
kleinen Existenzen erkauft war, 

diese Betrage der Allgemeinheit zuzufiihren, wenn 
iiberhaupt von soz ia le r  G e re c h tig k e it  noch die 
Rede sein soli. Jeder gonnt dem Hausbesitzer eine 

angemessene Yerzinsung seines Kapitals und seiner 
Arbeit. Jeder weiB aber auch, daB, abgeseben von 
einer Reihe von Fallen, wo wirklich Notlage vor- 
herrscht, ein iiberwiegender Teil der Althaus- 

besitzer eine ordentliche Rente herausziebt. Wie 
geht es daneben dem Aktienbesitzer? AuBerdem 
leiden die G em e inden  und weniger die Haus
besitzer selbst durcb Mietenausfall, weil in den 
meisten Fallen die Gemeinden durch Erlasse der 

Hauszinssteuer und auch durch Zuschusse zur Miete 

einspringen.
Die Zukunft des Bauwesens ist aber vollkommen 

von der F in a n z ie r u n g s m ó g lic h k e it  und von 

der A r t  der Finanzierung abhangig. Freie W irt
schaft hin, freie Wirtschaft her. GewiB sagen viele 
Architekten und Unternehmer, wenn wir den 

Leidensweg und die Lotterie bei den Hauszinssteuer- 
hypotheken nicht mehr hatten, so wurden wir auf- 

atmen und unendlich viel Zeit sparen. Aber wir 

vergessen ganz, daB selbst vor dem Kriege, seit dem
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Jahre 1911/12, die Erstellung von Kleinwohnungen 
uberhaupt kaum noch moglich war, und selbst 
damals fast nur durch offentliche Mittel. Zugleich 
wurde andererseits der GroBwohnungsbau, zehn 
Zimmer auf der Etage, vielfach von den Gemeinden 
auf Grund des ortsstatutarischen Bauverbots m it 
Hilfe des Baufluchtliniengesetzes von 1875 er- 
zwungen. Dieselben, jetzt lamentierenden Hypo- 
thekenbanken iiberfiitterten diese Gebilde m it 
Hypotheken, lehnten aber kategorisch eine Be- 

leihung von Hausern ab, die nicht an groBen Ver- 
kehrsstraBen oder im Westen Berlins lagen und 
nicht GroBwohnungen enthielten. Heute ist aber 
nur noch der Bau von Kleinwohnungen moglich; 
auch die Einstellung wirtschaftlich besserer Kreise 
zu ihrer Behausung geht dahin, die kleine leicht zu 
bewirtschaftende, helle, luftige Wohnung der groBen 
vorzuzieben; fiir die Differenz wird die groBere 
Entfernung durch einen Kleinwagen iiberwunden.

Waren also vor dem Kriege die Schwierigkeiten 
der B e scha ffu ng  I I .  H y p o th e k e n  bei der 
groBeren Kapitaldecke nicht zu beseitigen, so 
werden sie jetzt bei der fiirchterlichen Verknappung 
der Mittel, beim Versagen der Hauszinssteuer 
zwangslaufig zum Ende des Wohnungsbaus und 
damit des groBten Teiles der Bauwirtschaft ftihren, 
es sei denn, daB man in anderer Form die Be
schaffung der I I .  Hypotbek organisiert. DaB aber 
auch Lander, die nicht direkt durch den Krieg in 
Mitleidenschaft gezogen wurden, das Wohnungs- 
problem nicht ohne offentliche Mittel meistern 
konnten, wird fast durchweg iibersehen. Schweden, 
die Schweiz, Holland und andere Lander waren 
gezwungen, Reichshypothekenanstalten oder ahn- 
liche Institute zur Hergabe zweitstelligen Real- 
kredits zu schaffen. GewiB miissen wir uns von 
dem Gedanken freimachen, daB der zukiinftige 
Wohnungsbau weiter in dem iippigen MaBe m it 
Leihkapital ausgestattet werden kann wie bisher. 
Kommunale Baukredite sollen auf Grund der Not- 
verordnung vom Oktober dieses Jahres unterbunden 
werden. Die Sparkassen , die durch die Ver- 
trauenskrise m it einer starken Abnahme ihrer Mittel 
zu kampfen haben, sollen auf Grund der Not- 
yerordnung ihre Hypothekentatigkeit einstellen, 
sogar moglichst vermindern; nur 40 v. H. ihrer 
Spargelder diirfen in Hypotheken angelegt sein. 
Das bedeutet nicht nur keine Neubeleihung mehr, 
sondern K t in d ig u n g  von mindestens 20 v .H . des 
bisherigen Hypothekenbestandes. Wie es m it dem 
erststelligen Kredit weiter aussieht, ist zu bekannt. 
Die Hypothekenbanken sind durch SchlieBung der 
Bórse vom Pfandbriefabsatz und damit von Neu- 
beleihungen ausgeschlossen; auBerdem muB selbst 
bei Óffnung der Borse wieder eine Kursregulierung 
erfolgen, die ein ertragliches Disagio m it sich bringt. 
Kann man doch die Mieten, die dem heutigen 
heruntergesetzten Einkommen angepaBt werden 

miissen, nicht durch 20 v. H. und mehr Disagio bei 
einem Pfandbriefkurs von etwa 84 fiir 7prozentige 
Pfandbriefe untragbar gestalten.

Die hauptsachlichsten Geldgeber fiir K lein

wohnungen vor dem Kriege, Landesversicherungs- 

anstalten, Reichsversicherungsanstalten und Orts- 
krankenkassen sind durch die Erhohung ihrer 

Leistungen, auch aus der Umschichtung des Alters-

aufbaus der Bevolkerung und durch die ubrige 
gesamte Notlage nicht imstande, aus ihren Ein- 

nahmen Mittel fiir diese Zwecke zu eriibrigen. Die 
Versicherungsgesellschaften leiden an dem mangeln- 

den Eingang von Pramien und an den geringen 
Neuabschliissen.

So werden in Zukunft Eigen- und Spar- 
kapital eine im m er wachsende Bedeutung 

erfahren.
Das bringt zwangslaufig eine Umstellung unserer 

Bauwirtschaft auf den F la c h b a u  m it sich. Dieses 
wirtschaftliche Argument ist auch von groBer Be
deutung fiir unsere Volksgesundheit; was durch 
jahrzehntelange Propaganda fiir das Kleinhaus mit 
Garten, wie sie der Yerfasser dieses Artikels seitl912 
betrieben hat, nur miihsam erreichbar schien, das 
bringen die wirtschaftliche Entwicklung und der 
Wunsch der Bevolkerung nach Licht, Luft und 
Sonne zwangslaufig m it sich. Das Yerhaltnis von 
Eigenkapital zum Gesamtkapital ist beim Ein- 

familienhaus ein gesundes. Es betragt, besonders, 
wenn man verstandig nur den w irk lic h  not- 
wendigen Wohnraum schafft, bis zu 20 und 33 v.H ., 
im  Gegensatz zu den meist nur auf dem Papier 
stehenden 3—10 v. H. fiir den Miethausbau. Eine 
rationelle Politik der B au sp a rk asse n  konnte 
diese Bewegung unterstiitzen, aber die langen 
Wartezeiten, die Fehlschlage und der bisher noch 
nicht richtig gelungene Aufbau lassen diese Quelle 
so lange unergiebig sein, so lange nicht zusatzliches 
Nicht-Zwecksparen eine Beschleunigung des Um- 
laufprozesses hervorruft.

Aber es gibt daneben auch andere Selbsthilfe- 
formen, um  fiir die I I .  Hypothek MaBnahmen zu 
treffen. Hierzu gehort neben der Biirgschafts- 
iibernahme fiir I I .  Hypotheken durch die offentliche 
Hand die zusatzliche Biirgschaft der einzelnen Geld- 
nehmer in Form einer 2 %prozentigen Quote fiir 

einen Garantiefonds, Schaffung von Kleinobligatio- 
nen usw.

Der Objektivitat halber soli natiirlich betont 
werden, daB allein m it der Flaehbautatigkeit der 

Wohnungsbau insgesamt nicht befriedigt werden 
kann, daB daneben immer ein gewisser Prozentsatz 
an drei- bzw. viergeschossigem Wohnungsbau not- 
wendig ist.

Aber alle MaBnahmen, die einem normalen, ver- 
standigen, dem Zweck und dem Standort ent- 
sprechenden Wohnungsbau wieder auf die Beine 

helfen konnen, miissen noch in diesen nachsten acht 
Wochen iiberlegt werden. Es muB ein e inheit-  
liches  von allen Instanzen des Baugewerbes, den 

Architekten und allen sonstigen Beteiligten an- 
erkanntes Programm aufgestellt werden, das eine 
solide brauchbare Basis fiir die Bauwirtschaft unter 

klarer Beriicksichtigung der Gesamtwirtschaft 

schafft. Die Bauwirtschaft wird verstandig genug 
sein miissen, sich in das Gesamtwirtschaftspro- 

gramm Deutschlands einzugliedern. Sie hat aber 
ein Anrecht darauf, sich den ihr entsprechenden 

Platz zu sichern, nicht nur aus Selbsterhaltungs- 
trieb,

sondern aus der Erkenntnis lieraus, daB 
die Lebensfiihigkcit des zweitgrofitcn Ge- 
werbes auch die Lcbcnsfahigkeit der 
anderen W irtseliaftskreise m it sich zieht..
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CHEM.
5 ABBILDUNGEN

A R CH ITEKTEN  
LOSSOW  *  KO HN E  
(PROF. M A X  H A N S  
KOHNE) DRESDEN  

UND REICHENBERO CSR

VERWALTUNGSGEBAUDE DES VEREINS FUR 
UND METALLURG. PRODUKTION IN AUSSIG •

F a s s a d e n te il
mit Elngang

Das Gebaude erhebt sich iiber seinem Grund
riB von 60 X  16 m, 11 GeschoB hoch, allseitig 
mit K linkern verblendet, die Eckpfeiler diagonal 

gestellt, stark betont. Die Fensterzwischenpfeiler 
in bearbeitetem Beton, im iibrigen fast schmuck- 

los. Nur der Haupteingang ist durch eine mar- 

kige, geradlinige, in  Granit ausgefiihrte Yorfahrt- 

halle betont. Die sechs Fensterpfeiler zwei Ge
schoB hoher verstarken m it ihrem hervorragen- 
den Schmuck von iiberlebensgroBen Granitfiguren 

von der Hand Professor Hugo L e d e r e r s ,  

Berlin (eines geborenen Znaimers) diesen be- 

herrschenden Eindruck.
Das Gebaude stellt die Erweiterung eines alten, 

niedrigen nur drei GeschoB hohen Verwaltungs- 

gebaudes dar, dessen Anpassung an den jetzigen 

Neubau einer spateren Zukunft vorbehalten ist.

Ebenso einfach wie die Fassade ist das Innere, 
von den Biiroraumen bis zu den Sitzungszimmern

und den Raumen des Generaldirektors, bewuBt in 
puritanischer Einfachheit durchgebildet. Das 

Traggerippe des Gebaudes wurde in Beton her- 
gestellt, wobei insbesondere auch der Fundamen- 

tierung im Hinblick auf den W inddruck des 
schmalen Hauses und im Hinblick auf den unter 
dem Gebaude durchgehenden Kleischebach auBer- 

ordentliche Sorgfalt gewidmet wurde. Natiirlich 
ist das Haus m it allen technischen Neuheiten, 
Zentralheizung im AnschluB an ein Fernheizwerk, 

Kalt- und Warmwasser, Personen - Paternoster, 
groBen Tresors, Haustelephon, Lichtsuchanlage, 

elektrischer Uhrenanlage usw. ausgestattet. Der 

Bau wurde im Dezember 1930 bezogen.
M it der Errichtung dieses Verwaltungsgebaudes 

war der Auftrag des Architekten nicht erschopft, 
sondern es wurden zu gleicher Zeit infolge der 

tJbersiedlung einer groBen Beamtenschaft auch 

zahlreiche Wohnungen geschaffen. —
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V E R W A LT U N G S G E B A U D E  IN  A U S S IG
A R C H IT E K T E N  LO SS O W  & K O H N E  (P R O F. M . H . K O H N E) D RESDEN  U N D R EICHEN BERO

E ln g a n g s h a lle
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RENATA HEIM 
UND KASINO 
IN MUNCHEN
A R C H IT E K T
O U S T A V  LU D W IG , M U N C H E N  

4  A B B ILD U N G E N

—* -■
M ltte lg le b e l d e s  R e n a tah e lm s  
S g ra ff ito  von  
P ro f. B ru no  G o ld s c h m ld t  

ś A  „ R U c k s c h a u e n d e s  A lte r “
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G a rte n tro n t

R EN A TA H E IM  UND K A S IN O  IN  M U N C H E N
A R C H IT E K T : G U 8T A V  L U D W IG , M O NCHEN

K a tin o g e b S u d e
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Auf den beiden vorhergehenden Seiten sind einige 

Bilder vom Renataheim und Kasino in  Miinchen 

wiedergegeben.
Im  vomehmen Westen Miinchens entstand nach 

amerikanischem Muster auf deutsche Yerhaltnisee 
eingestellt dieses „Appartement-Haus“  ein neuer 
W  ohntyp alsMittelding zwischen W  ohnung undHotel.

In  diesem Eigenhotel ist die Lebenshaltung unter 
zentraler Leitung wesentlieh vereinfacht und ver- 
billigt. Es nimmt Angehorige des besseren, ge- 
bildeten Mittelstandes auf. Die hauptsachlichsten 
Raume und alle Wohnraume sind der Sonne zu- 
gekehrt und sehen in  einen parkartigen groBen 
Garten. Die Wohnungseinheiten m it 1, 2 und
3 Zimmern m it Nebenraumen haben alle einen 
elektrischen Kiichenerker, die meisten eigenes Bad 
und W . C. Im  ErdgeschoB ist ein allgemeiner 
Gesellschaftsraum A, ein Besuchszimmer B und 
ein Musikzimmer C untergebracht.

An das Heim angeschlossen und m it diesem ver- 

bunden ist das Kasinogebaude, das im  ErdgeschoB 
einen privaten Speisesaal D  fiir die Heiminsassen, 

einen groBen SaalE und ein allgemeines RestaurantF 

aufnimmt. Yom allgemeinen Gesellschaftsraum 
geht es iiber eine groBe Terrasse in  den sehr schon 
angelegten Garten. In  den oberen Etagen sind 
hauptsachlich einzelne Zimmer, sowie zweizimmrige 
Appartements m it separatem Bad und W . C. Beide 
Hauser bieten etwa 200 Personen Unterkunft. Das 
hohe Souterrain im  Heim nim m t eine eigene 
Wascherei, medizinische Badeanstalt, Gym- 
nastiksaal, Werkstatten fiir Schuhmacher, Schnei
der usw. sowie sechs Laden fiir den taglichen 
Gebrauch auf.

Jeder Heiminsasse lebt innerhalb seiner eigenen 
liebgewordenen Einrichtung und die Erfahrung hat 
jetzt schon gezeigt, daB sich die Bewohner in  dem 
Heim auBerordentlich wohl fiihlen. —

VERWALTUNGSGEBAUDE DER „AGRIPPINA" 
LEBENSVERSICHERUNGSBANK IN BERLIN

A R C H IT E K T : D IP L .-IN G . K U TT N E R , C H A R LO TTE NB U R G  •  3  A B B ILD U N G E N

Fotos M. Krajewsky, Charlottenburg

Dem Architekten war die Aufgabe eines Um- 

und Erweiterungsbaues gestellt. Und zwar sollte 
ein villenartiges Wohngebaude in  der MotzstraBe 
in  Berlin, das durch eine Sonderpolizeiverordnung 
unter ofFentlich-rechtlichem Schutz gestellt war, 
zu einem Yerwaltungsgebaude umgestaltet werden.

Die Errichtung eines dritten Yollgeschosses war 

entsprechend den Villenbauvorschriften nur im  
Wege des Dispenses durchzusetzen, und es muBte

hierfur die Konzession gemacht werden, daB die 

Gesamthohe des Hauses die des Nachbargebaudes 
nicht iiberschritt, und daB die Dachneigung gleich- 
falls der des Nachbargebaudes folgte.

Im  iibrigen wurden zur Yermeidung iibermaBiger 

Kosten fast alle Umfassungsmauern und tragenden 

Wandę erhalten. Neu eingebaut ist das Haupt- 
treppenhaus und der Fahrstuhl. Der Dachstuhl 

und das Schiefermaterial wurden durchweg ab-
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H a u p te in g a n g  d e r  „ A g r ip p in a “  L e b e n s v e rs ic h e ru n g s b a n k  in B erlin  
A R C H IT E K T : D IP L - IN G . K U TT N E R , C H A R LO TTENB UR G

gebaut und konnten obne wesentliche Anderung in 
dem neuen Gebaude wieder verwendet werden.

Wahrend in  dem bestehenden Teil des Hauses 
die alte Zimmerteilung aus den vorgenannten 

Griinden ziemlich unverandert blieb, wurde der 
Anbau ais ungeteilter groBer Raum  hergestellt, 

dessen Fensteraufteilung sicb lediglich aus der 
Forderung nach moglichst guter Beleuchtung aller 
Arbeitsplatze unter Beriicksichtigung angemessener 

Stellwande fiir Aktenregale und dergleichen ergab.
In  den bestehenden Zimmern ist die Fenster- 

einteilung zur Yerbesserung der Lichtverhaltnisse 

verandert worden. Aus der Einteilung ergab sich 
zwanglos die neue Fassadengliederung. Die Fronten 

sind in  Terranovaputz ausgefiihrt. Der Rhythmus 

der Fensterteilung wird durch Gliederungen aus 

Veltener Keramik betont.
Durch die Yerwendung des alten Gebaudes wurde 

eine Kostenersparnis von 50 v. H . erzielt, im  

Gegensatz zur Errichtung eines Neubaues in  

gleichem Umfange.

BURO

V orffóP  t e n

E rd g esc li

Garten

ftó/npe
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GESCHAFTSHAUS HUBERTUS IN HAMBURG
A R C H IT E K T : D R .-IN G . M A X  BAC H U ND  D IP L .-IN G . F. W IS C H E R , A R C H . B D A , H A M B U R G  •  4  A B B ILD U N G E N

Fotos Gebr. Dransfeld, Hamburg
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Die Raume gruppieren sich in den 
Geschossen um  eine Haupttreppe. 
Paternosteraufziige, Fahrstiihle, Last- 
aufziige, Packraume schlieBen sich, wie 
in Hamburg iiblich, unmittelbar an 

die Treppenhalle an. Auch die Toi- 

letten sind anschlieBend zum Hof hin 
gelegt. Alle Geschosse sind ohne 
Zwischenwande errichtet, so daB je 
nach den jeweiligen Wiinschen der 
Mieter Leichtwande gezogen werden 
konnen. Abstand der Tragepfeiler 
voneinander in  Hausmitte ist etwa 
5,42 m (s. Abb.links), was drei Decken- 

feldern entspricht. Der Abstand der 
Betonstiitzen von der Yorderfront ist 
7,8 m, bis zur Hinterfront 6,35 m. 

Jedem Deckenfeld entspricht ein 
Fenster in  der Fassade m it 1,26 m 

Breite, 85 cm Sohlbankhóhe und 2 m 
lichter Hóhe. Die GeschoBhóhe betragt 

von Oberkante zu Oberkante 3,29 m. 
Die Breite der Pfeiler zwischen den 

Fenstern der Fassade ist auf 55 cm 
eingeschrankt.

Das Gebaude ist ais Betonskelettbau 

konstruiert und in Klinker verkleidet.
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GESCH A FTSHA US  
H UB ER TUS  

IN  H A M B U R G
A R C H IT E K T  BDA  

D R .-IN G . BA CH  UND  
D IP U -IN G . W IS C H E R  

H A M B U R G

A n s ich t E c k a  S te in -  
lind B U rc h a rd s tra B e

Das Dach ist fłachgedeckt trnd wird auBer von der 

Eckdominante nur von den Liftaufbauten und 
dem ExpansionsgefaBhaus der Heizung uberragt.

An der SteinstraBe liegt eine 3 m breite Passage, 
die eine formliche BazarstraBe geworden ist. E n t

halt sie doch nicht nur, wie sonst bisher in  Hamburg 
schon ofter ausgefiihrt, die Schaufenster, Yitrinen 

und Auslagen eines einzelnen Geschaftes, sondern 

von nicht weniger ais vier groBen Geschaften.
Die Massengliederung und die architektonischen 

Einzelheiten sind von den Architekten wiederum, 
wie bei den anderen Bauten im  Sanierungsgebiet, 

im engsten Zusammenarbeiten m it der Stadte- 

bauabteilung der Baubehorde und m it dem Bau- 
pflegeamt der Polizeibehorde an Hand von Modellen 

und Detailskizzen ausgearbeitet. A u f einfachste 
Klinkerbehandlung wurde W ert gelegt. Die bosen 

Hamburger Erfahrungen iiber Klinkerdurchfeuch-

tungen, sobald Yerzahnungen und Versetzungen, 

Musterungen und Yorlagen dem Schlagregen 
Angriffspunkte bieten, die Fugung zu zerstoren 
und vom W ind in  die Mauer durch die Hohlfugen 
hineingetrieben zu werden, haben das Kleid der 
Hamburger Kontorhausbauten seit dem Chilehaus 
zu immer schHchterer Wandigkeit entwickelt und 

jede barocke Romantik zuruckgedrangt. Die Halle 
vor der Treppe im  ErdgeschoB ist ganz in post- 
gelben Keramiken bekleidet, wahrend die Yorlagen, 
Sockel und die Heizungsverkleidungen in  zinnober- 
roten Keramiken sehr dekorativ wirken. Die 

Treppenhauser haben eine Verkleidung in  gelben 
Mettlacher Kacheln erhalten, zu denen die natur - 

braunen Lasuren der Tiirholzer, das feuerrot ge- 

haltene Eisengitter der Treppe und die breiten, 
messingenen Handlaufer farbig besonders gut 

stehen. — Dr.-ing. H . Bahn.
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E in g a n g s h a lle  G eschS ftshaus H u b ertu s  in H am b u rg . A R C H . D R .-IN G . B AC H U . D IP L .-IN G . W IS C H E R  B D A , HAM BURG

VOLKSSCHULE IN GEHSEN, KREIS JOHANNISBURG
E R B A U T DURCH D IE  P R EU S S ISC H E  S T A A T S B A U V E R W A L T U N G  •  6 A B B ILD U N G E N

Das Raumprogramm verlangte: 6 Schulklassen, heizungsanlage m it Kohlenraum, einen frostsicher 

1 Nahklasse, 1 Werkraum, 1 Schulkiiche m it kleinem gelegenen Raum  fiir die Hydrophoranlage und 
Yorratsraum, 1 Sammlungsraum, 1 Lehrerzimmer, Kellerraume fur die Lehrer- und Hausmeister- 
1 kleines Arbeitszimmer fiir den Hauptlebrer und wohnung enthalt. Die Wohnung fiir den Lehrer 

einen groBeren Yersammlungsraum, der gleichzeitig und der Yersammlungsraum sind im  DachgeschoB 
ais Gesangsklasse und Zeichensaal zu dienen hat. untergebracht.
AuBerdem waren unterzubringen: eine Lehrer- Die Lage aller Raume fiir Besonnung ist nach 
wohnung, bestehend aus 4 Wobn- und Schlaf- dem Nutzungsbediirfnis erfolgt. So liegen die 
raumen, Kiiche und Nebengelassen, und einer Haus- Klassen in der Mehrzahl nach Westen, nur zwei 
meisterwohnung m it 2—3 Zimmern, Kiiche und kleinere Klassen nach Osten,' wahrend u. a. der 

Kellerraum. Versammlungsraum m it Rucksicht auf eine mehr-
Die L osung  sieht einen einfachen kubiscben fache Benutzungsmoglichkeit ais Gesangsklasse und 

Baukórper m it hohem Satteldach vor. Zwischen Zeichensaal nach Norden angeordnet ist. Die 

zwei Klassen sind in jedem GeschoB kleinere Raume axiale Nord— Siidlage ermóglichte so auch fiir 
(das Zimmer fiir den Hauptlehrer und der Samm- diesen Bau geringen Umfanges eine sorgfaltige An- 
lungsraum) eingeschaltet, die ais Schallschleuse ordnung der einzelnen Raume zur Sonnenstellung. 
wirken und die Móglichkeit gaben, von der Treppen- Die Grundflache des Baues umfaBt 306,00 qm, 
halle aus eine Erweiterung zu schaffen, die ais der umbaute Raum  zusammen 4020,00 cbm. Die 
Garderobenablage fur die Schulkinder dient. Durch lichten Geschofihohen sind m it 2,50 m  im  Keller
em breites Oberlichtfenster ist eine geniigende Be- geschoB, 3,20 m in den beiden Yollgeschossen und 

lichtung gesichert. Im  ErdgeschoB liegt weiterhindie 2,50 m im  DachgeschoB gewahlt. Im  Versammlungs- 
Nahklasse und im  ObergesehoB das Lehrerzimmer. raum miBt die Hóhe im  uberhobten Mittelteil 3,00 m. 
Letzteres ist auch vom Nebentreppenhaus zugangig In  allen Raumen ist eine frobe hellfarbige Note der 

gemacht, so daB die Lehrer das Haupttreppenhaus Wandflachen vorherrschend, denen sich die starker 
nicht immer zu benutzen brauchen. Werkraum, betonte Farbigkeit einzelner Raumelemente un- 
Schulkucbe und Hausmeisterwohnung liegen im  aufdringlich einordnet. In  der Eingangsvorhalle 

SockelgeschoB, das auBerdem noch die Zentral- schuf der Konigsberger Maler A b ram o w sk i in
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Fotos F. Krauskopf, Kdnlgsberg A n s ic h t von d e r  D orfstraO e

Y O L K S S C H U LE  IN  G EH SEN , K REIS  JO H A N N IS B U R G

GrundriB v o m  E rd g e s c h o B  1 :3 0 0
E in g an g  z u r  L e h re rw o h n u n g
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f i j  w! ł3Ł K le id e ra b la g e

Kaselntechnik eine bildhafte Zusammenstellung des 
Tierkreises.

Die Gesamtkosten der Anlage, einschliefllich 

Nebengebauden und Nebenanlagen betragen ab- 
rechnungsmaBig:

a) fur das Schulhaus ........... 99 770 RM

bei 4020 cbm umbauten Raumes ergibt sich 
ein Einheitssatz von 24,82 RM/cbm.

b) fiir das Abortgebaude....  3 860 RM

c) fiir das Stallgebaude......  1 916 ,,

d) fiir die Nebenanlagen.............  3 456 RM

e) fiir den 99 m tiefen Brunnen . .  5 310 „
f ) fiir Bauleitung ( =  4,6 v. H.) . .  5 718 „

Die Entwurfsbearbeitung und die Ausfiihrung
erfolgte unter Aufsicht des hochbautechnischen 

Sachbearbeiters der Begierung Allenstein, Be- 

gierungs- und Baurat B r a n d s ta t te r ,  durch das 
PreuBische Hochbauamt Johannisburg und den 
Unterzeichneten.

Regierungsbaurat O e lm ann

H au p te in g an g  
fUr S ch u lk in d er
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