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Der allgemeine deutsche Ideen - Wettbewerb zur Erlangung von Entwurfs - Skizzen für das 
Deutsche Hygiene-Museum und die staatlichen naturwissenschaftlichen Museen in Dresden.

Von Dr. A lbert H o f m a n n .

s k a n n  k a u m  e in em  Z w eifel u n te r 
liegen , d a ß  d e r T e il des a lte n  D resd en , 
d e r  s ich  v o n  d e r  B rü h l’seh en  T e rra s se  
m it dem  A k ad em ie -G eb äu d e  b is  zu r 
M arien -B rü ck e  h in z ie h t u n d  d e r je tz t  
sch o n  d ie  F ra u e n -K irc h e , d a s  S tä n d e 
h a u s , d a s  Jo h a n n e u m , d ie  G ebäude  
d es  e h em a lig en  k ö n ig lich en  S ch lo s

se s , d ie  H o f - K ir c h e ,  d a s  
O p e rn h a u s , d ie  G em älde- 
G a le rie  u n d  d en  Z w in g er 
u m fa ß t u n d  dem  d a s  J a p a 
n isch e  P a la is  m it  d en  u n 
m it te lb a r  a n sc h lie ß e n d e n  
s t re n g e n  G a r te n  - A n lag en  
sow ie  dem  la n d s c h a f tlic h e n  
P a la is  - G a r te n  g e g e n ü b e r  
lie g e n , in  se in em  h e u tig e n  
B e s ta n d  n ic h t n u r  e rh a l te n  
b le ib e n  m u ß , d a s  w ä re  eine  
F o rd e r u n g  n a tü r l ic h s te r  
S e lb s tv e rs tä n d l ic h k e i t ,  so ll 
u n se re  Z e it n ic h t d en  M akel 
d e s  U n v e rm ö g e n s  in  d e r 
W e r tu n g  g ro ß e r  F ra g e n  
des  S tä d te b a u e s  v o n  e u ro 
p ä is c h e r  B e d e u tu n g  a u f  sich  
la d e n , so n d e rn  d a ß  m it  a llen  
u n te r  d en  h e u tig e n  V e rh ä lt
n is se n  m ö g lic h e n  M itte ln  
d a h in  g e s t r e b t  w e rd e n  m u ß , 
d ie sem  A u s s c h n itt  a u s  dem  
h e rr lic h e n  S ta d tb ild ,  so w e it 
e r  n o c h  u n g e o rd n e t d a  l ie g t  
u n d  zu Z w eck en  V e rw e n 
d u n g  f in d e t, d ie  zu dem  
id e a le n  In h a l t  d es  sü d lic h e n  
T e ile s  d ie se s  B e z irk e s  in  
sc h re ie n d e m  G e g e n sa tz  s te 
h e n , d ie  v o llk o m m e n s te

(F ortsetzung  aus No. 1.)

s tä d te b a u lic h e  G e s ta ltu n g  u n d  d u rc h  d ie  W ah l d er 
B a u w e rk e  d en  h ö c h s te n  g e is tig e n  In h a l t  zu  geben . D ie 
B eze ich n u n g  d e r  B rü h l’schen  T e rra s s e  a ls  des „B a lk o n s  
v o n  E u ro p a “ u n d  d e r S ta d t  se lb s t a ls  „E lb flo ren z“, 
B eze ich n u n g en , d ie  n ic h t e tw a  n u r  d e r le ic h th in  le b e n 
d en  F re m d e n - In d u s tr ie  schm eicheln  w o llen , so n d e rn  
e ine  tie fe re  in te rn a t io n a le  B e d e u tu n g  h ab en , d ie  d e r 
w e ltb e rü h m te n  S c h ö n h e it des D re sd e n e r  S ta d tb ild e s  an
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der E lbe en tsp rich t, sie d eu ten  d a ra u f  h in , w ie die 
k unstsinn ige  g roße W elt die E rsch e in u n g  d e r sä c h 
sischen  H a u p ts ta d t von  d e r E lbe a u sw e r te t tro tz  a lle r 
S chönheiten  d er als \  o rb ilder fü r den  S tä d te b a u  d ie 
nenden  b e rü h m testen  a lten  W e lts tä d te  d e r E rde . D a r
aus aber ergeben  sich P flich ten  fü r die G eg en w art u nd  
Z ukunft, g roße  kün stle risch e  P flich ten , d ie  in  D resd en  
w ohl e rk a n n t w urden  u nd  se it J a h re n  b e re its  in d en  B e
streb u n g en  zum A usd ruck  gekom m en sind, d as  rech te  
E lb-U fer u n te rh a lb  der F ried rich  A u g u st - B rücke  im

B a u te n  o d e r B au te ilen  ü b rig  b le ib en d e  G e l ä n d t  in 
v o n  Z ierhöfen , ö ffen tlichen  G a r te n a n la g e n  d er 
lich k e it n u tz b a r  g em ac h t w ird . V o r a llem  <J)e 
es die B ed in g u n g en  fü r e rw ü n sc h t b eze ich n e  , r 
sch lag e  fü r die s tä d te b a u lic h e  A u sg e s ta ltu n g  d e r  Um
g e b u n g  des B au b lo ck es zu e rh a lte n . D as P re isg e ric h t 
se in e rse its  h a t  dem  G e d an k en , d iesem  g a n z e n  G ebiet 
den  C h a ra k te r  e ines v o n  K u n s t u n d  W is se n sc h a f t gehei
lig te n  B ez irkes zu v e rle ih en , d a d u rc h  G e ltu n g  v e r
sch a fft, d aß  es m it a lle r  B estim m th e it au sg esp ro ch en
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A nschluß  an  die A n lagen  des Ja p a n isc h e n  P a la is  in der 
N e u stad t in e inen m on u m en ta len  Z u stan d  zu v e rse tzen  
der dem  k ü n stle risch en  G ehalt des T h e a te r-P la tz e s , die 
derse lbe  tro tz  d er V e ru n s ta ltu n g  d u rch  E rlw e in  h eu te  
noch  b esitz t, en tsp rich t. E s m achen  sich  a b e r au ch  die 
V e rfasse r d er B ed ingungen  fü r den  W e ttb ew erb  zu T rä - 
gern  d ieses G edankens, w enn  eine des Z w eckes w ü rd ig e  
m o n u m e n t a l e ,  doch  n ic h t zu au fw än d ig e  G esta l
tu n g  d er B auw erke  em pfohlen  u nd  b e so n d e re r W e rt 
d a ra u f g e leg t w ird , daß  d as  zw ischen  den  e inze lnen
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h a t, „ d  a ß  d i e  g e s a m t e  F l ä c h e  v o m  T a s c h e n 
b e r g  b i s  z u r  P e r m  o s e r - S t r a ß e  u n t e r  k e i 
lt e n U m  s t ä n d e  11 v o n - e i  11 e r V e r k e h r s s t r a ß e  
u n t e r b r o c h e n  w e r d e n  d ü r f  e “ . D ie se r B e
sch luß  m it se in e r e rfreu lich en  B e s tim m th e it is t  g e faß t 
w o rd en  a n g e s ic h ts  e in e r R e ihe  v on  V o rsc h lä g e n  in  den  
E n tw ü rfe n  des W e ttb e w e rb e s , d ie  e ine  N o tw e n d ig k e it 
zu r A n lag e  e in e r V e rk e h rs -S tra ß e  v o n  d e r  F r ie d r ic h 
s ta d t  n a c h  d en  A u ssch iffu n g sp lä tzen  a n  d e r  E lb e  o b e r
h a lb  d e r  F rie d ric h  A u g u s t-B rü ck e  e rk e n n e n  w o llten .

No. 3.



In sb eso n d e re  k ö n n e , fü h rt da? P re isg e ric h t a u s . d i. 
S ta ll-S tra ß e  a ls  F a h rs tra ß e  fü r d en  D u rc h g a n g s-V e rk e h r 
sc h o n  d esh a lb  n ieh t in  F ra g e  ko m m en , w eil m it ih re r 
W e ite rfü h ru n g  n a c h  W e ste n  d ie  V e rn ic h tu n g  v o n  „D er 
H e rzo g in  G a r te n 1' v e rb u n d e n  w äre . D ieser P a rk  a b e r

k es  v on  “e in e r g e räu sc h v o lle n  u n d  dem  C h a ra k te r  d  - 
A lltag es  v e rfa llen en  U m gebung  n ach  M orden u n d  W e ste n  
in d e r  e n ts c h ie d e n s te n  W eise S te llu n g  genom m en . E - 
h a t d am it zug le ich  a b e r  au ch , o hne  es b eso n d ers  au szu 
sp rech en . d e r  E n tfe rn u n g  d e r  Zoll- u n d  S teu e r-A n lag en
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m üsse  u n te r  a lle n  U m stän d en  d e r  S ta d t a ls  w ic h tig ' 
T.nncrp e rh a l te n  b le iben . A u ch  e rsch e in e  d e r  L a s tv e rk e h r  
w e se n  d e r  m it ihm  v e rb u n d e n e n  E rsc h ü tte ru n g e n  b e 
d e n k lic h  fü r  d ie  S c h a u s tü c k e  d e r  M useen, e in  U m stand , 
d e r  a u c h  fü r d ie  D e v r ie n t-S tra ß e  g e lte . D am it h a t  d as  
P re isg e ric h t zu r F ra g e  d e r  A b so n d e ru n g  d ieses B ezir-

m it ih rem  E ise n b a h n  - V e rk e h r am  U fer d e r  E lb e  d as  
W o r t  g e re d e t.

E in e  R e ihe  v o n  E n tw ü rfe n  des W e ttb e w e rb e s , sie 
g e h ö re n  zu d en  b e a c h te n sw e r te s te n , h a t  d iesem  G edan 
k e n  R e c h n u n g  g e tr a g e n  u n d  d ie  U m g eb u n g  d e r  n eu en  
M u seu m sb au ten  in  g e rin g e re m  o d e r g rö ß e re m  U m fang

12. Jan u ar 1921.



in die E n tw u rfsa rb e iten  einbezogen. So h a t d er m it dem  
IV Preis von 10 000 M. ausgezeichnete  E n tw u rf  „Z u  - 
s a m m e n k l  a  11 g u des S ta d ta rc h ite k te n  M ax \  0 g e  - 
1 e r in W eim ar nach  dem  G u tach ten  des P re isg e rich te s  
„ü b er die M useum sanlage h inaus das b e n a c h b a ite  G e
lände s täd teb au lich  zu öffen tlichen  B au an lag en  au f z u - 
te ilen  u n d  an  die M useum sanlage o rgan isch  anzu sch lie 
ß en  versu ch t, e inm al d u rch  F re ih a ltu n g  des b en a c h b a r
te n  E lbufers fü r öffentliche A n lagen  u n d  Spazierw ege 
und  V orb eh a ltu n g  w eite re r B aup lä tze  fü r g roße  B au ten  
in schöner L age sow ohl in der A chse des O pernhauses, 
als au ch  in d er Q uer- und  in der L ängsachse  d er beiden  
M useum sneubauten , u nd  endlich  in  der R ich tu n g  des 
Ja p a n isc h e n  P a las te s . Die h ierbei v o rg eseh en en  W a sse r
flächen w ürden  zw eckm äßiger zu G rü n an lag en  und  
S p ie lp lä tzen  v erw endet. Sehr w ertvo ll s ind  die V o r
sch läge  zu r F e rn h a ltu n g  der D urch q u eru n g  der g ep lan 
ten  M useum sanlage von F u h rw erk s- un d  L as tv e rk eh r 
d u rch  B eibehaltung  des H erzog in  G arten s in se iner v o l
len  d e rze itigen  A usdehnung  als ö ffen tlicher E rho lungs- 
p ia tz “ .

A uch der V erfasse^ des E n tw u rfes  m it dem  K en n 
zeichen eines gezeichne ten  A u g e s  w idm et d er U m ge
bung  der n euen  B au an lag en  besondere  A ufm erksam keit, 
w enn  au ch  die A rt se iner V orsch läge  m it R ech t n ich t 
die B illigung des P re is ^ r ic h te s  findet. D ieses fü h rt aus, 
d er V erfasser gehe „g ru n d sä tz lich  von  d er A nnahm e 
aus, daß  G rüne S traß e  und  S ta ll-S traß e  d u rch  den  H er
zogin G arten  h indu rch  verb u n d en  w erden , u n d  daß  im 
Zuge d ieser S traß e  eine E lb b rü ck e  an g eo rd n e t w ird . E r 
b e g rü ß t eine solche A nlage, da sie das G elände „ e r
sch ließ t“ , das e r ohnehin  als e inen  „ to ten , ve rg essen en  
W inke l“ ansieh t. E r b ese itig t in seinem  w e ite s tg e h e n 
den  V orsch lag  zu diesem  Z w eck das F e rn h e izw erk , e r
w e ite r t das H o te l B ellevue un d  o rd n e t ein nach  d e r E lbe 
g e rich te te s  F orum  an , in dem  en tw ed er (E n tw u rf II) 
zw ei M onum entalgebäude, oder (E n tw u rf I) ein neues 
Z ollam t u nd  irg en d  ein V erw a ltu n g sg eb äu d e  die S e iten 
w andungen  b ild en “ . D as U rteil des P re isg e rich te s  be
ze ichnet die A bsich t, den  V erk eh r in da s M useum sgebiet 
besonders h ineinzuziehen , a ls v erfeh lt. M an k a n n  dem 
n u r zustim m en, denn  das g e rad e  G egen te il w äre  h ier 
das A ngem essene. Im  W id ersp ru ch  m it der G esta ltu n g  
der S ta ll-S traß e  als B rücken ram pe, die h ierzu  w ohl auch  
e iner d am m artig en  H erau sh eb u n g  bedürfe , ü b e rb au e  der 
V erfasser d iesen  S traß en zu g  m it K o lonnaden  u nd  sage  
m erkw ürd igerw eise  im E rlä u te ru n g sb e ric h t h ierzu , daß  
die S ta ll-S traß e  auch  fü r sp ä te r  fü r den V e rk eh r wohl 
eine u n te rg eo rd n e te  R olle sp ie len  w erde. L asse m an 
ab er diese K o lonnaden  fo rt, so falle  die ganze  P lan u n g  
am  T eich au se in an d er, da d ann  die W an d  an  d er S tall- 
S traß e  d u rch  ih r V o rtre ten  in d e r M itte u n d  ih r Zu« 
rü ck w eich en  an  den  S e ite n  n ich t gesch lossen , sondern  
in den  W inkeln  au fg erissen  w erde. A uch die U m gesta l
tu n g  des H erzog in -G artens findet n ich t die. Z ustim m ung 
des P re isg e rich te s , „d a  sie e rs ten s  die E rr ic h tu n g  einer 
W iederho lung  des O rangeriegebäudes v o ra u s se tz t un d  
zw eitens g e rad e  in d er M itte den  h äß lichen  B lick  au f

W ettbewerbe.
W ettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu Mittel- 

wohnungen in Stolp i. P. In diesem vom M agistrat der S tad t 
für pommersche A rchitekten m it F rist zum 15. Jan u a r d. J . 
ausgeschriebenen W ettbewerb, bei dem es sich um 6 m ittlere 
Mietshäuser im W ert von vielleicht 4 Mill. M. handelt, sind 
bei hohen zeichnerischen Ansprüchen nur 1500 M. an Prei
sen, dazu noch einige A nkäufe zu je 500 M. ausgesetzt. Der 
gemeinsame W ettbew erbsausschuß des „Verbandes Deutsch. 
Arch.- u. Ing.-Vereine“ und des „Bundes Deutsch. Areh.“ ist 
daher, da diese Festsetzungen mit den „G rundsätzen“ im 
W iderspruch stehen, bei dem M agistrat w iederholt vor
stellig geworden. Er hat zwar eine Erm äßigung der Zei
chenarbeit, aber keine Erhöhung der Preise erzielt, sodaß 
er sich veranlaßt sieht, an jeder Beteiligung am W ettbe
werb zu warnen. Da sich die V erhandlungen bis gegen Ende 
des Jahres hingezogen haben, kommt diese W arnung leider 
reichlich spät. —

Chronik.
Eine Siedelung der Gelsenkirchener Bergwerks - A. - G., Abt. 

Hüsten i. W. wird auf dem vom Grafen Fürstenberg zu Herdringen 
käuflich erworbenen Grundstück „Im Krähenbrück“ für Werks- 
Angehörige errichtet. Die Siedelung ist in einer der schönsten
1(>

die G rüne  S tra ß e  f re im a c h t“ . D as G u ta c h te n  s a g t zum  
Sch luß  ü b e r die a llg em ein e  A n lag e  d ieses g a n z e n  S ta d t
te iles , d ie  au f d en  e rs te n  B lick  a ls  G ro ß z ü g ig k e it e r
sch e in en d e  A u fte ilu n g  h a lte  be i n ä h e re r  B e tra c h tu n g  
n ic h t d u rch , d a  eine  s tä rk e  U e b e rtre ib u n g  in d e r  H äu 
fung  von  P lä tz e n  fe s tz u s te lle n  sei u n d  d ie  a n  ih n en  s te 
h en d en  B au m assen  m e is t g le ich ze itig  a n  zw ei P lä tzen  
liegen , a lso  au f b e id e  R ü c k s ic h t neh m en  m u ß ten , -was 
eine a u ß e ro rd e n tlic h e  B in d u n g  b ed eu te .

A uch  d e r  V e rfa sse r des E n tw u rfe s  „ F re v a “ , der
S. 5 a b g e b ild e t w u rd e , h a t  sich  d u rch  d ie  g ro ß  an g e 
leg te  A rt d e r  A u fg a b e s te llu n g  zu e in e r „w e it a u sh o len 
den  P la n a u fs te llu n g “ e rm u tig t geseh en . E r  g ib t die 
P la tz g e s ta ltu n g  in zw ei v e rsc h ie d e n e n  V o rsch läg en : Die 
A n o rd n u n g  m it E rh a ltu n g  des je tz ig e n  H e izw erk es  könne 
a ls v o rläu fige  A n lag e  b e s te h e n  b le ib en  m it dem  Ziel, 
sp ä te r  e inm al d en  g ro ß en  P la tz  h in te r  dem  O pernhaus 
au sfü h ren  zu k ö n n en . D em  O p ern h au s g eg en ü b e r, der 
E lbe e n tla n g , d e n k t d e r V e rfa sse r a n  d ie  E rr ic h tu n g  
eines U n iv e rs itä tsg e b ä u d e s  m it g ro ß e r  W an d e lh a lle  am 
W asse r a ls  ein G eg en g ew ich t zu r B rü h l’sch en  T errasse , 
ein an  sich k e in  ü b le r G ed an k e .

W e ite r n och  g e h t d e r  V e rfa sse r des E n tw u rfe s  m it 
dem  K ennze ichen  zw eier v e rsc h lu n g e n e r  R inge . E r  d en k t 
sich au f d e r N o rd w es tse ite  des g e g e b e n e n  B au p la tzes  
gegen  die E lbe  eine  zw eite  A chse , d ie  in  d e r  V e rlän g e 
ru n g  un d  w in k e lre c h t zu r A chse  des Z w ingers  d en  K ai
se r W ilhe lm -P la tz  in D re sd e n -N e u s ta d t m it dem  S ch ü t
zen P la tz  au f d er S e ite  d e r  A lts ta d t d u rc h  eine neue 
B rücke  v e rb in d e t. D er V e rfa sse r s c h lä g t d ab e i v o r, es 
solle sich  die F a ssa d e , w elche  d ie  s ta a tl ic h e n  n a tu rw is 
sensch a ftlich en  M useen g eg en  d ie  E lb e  e rh a lte n  w erden , 
n o rd w estlich  d e r n eu en  B rü ck e  w ied e rh o len , en tw ed er 
zu r V e rg rö ß e ru n g  d e r  g e p la n te n  M useen o d e r  zu a n d e r
w eitigen  B estim m ungen . E s e rg äb e  sich  d a m it ein  Bild, 
w ie es in d er A n sich t S. 4 d a rg e s te l lt  is t. Um dieses 
an z iehende  S ta d tb ild  zu e rre ich en , m ü ß ten , d as  v e rk e n n t 
d e r V erfasser n ich t, säm tlich e  L a g e rh ä u se r  sow ie alle 
G ebäu lich k e iten , die zw ischen  D e v rie n t-S tra ß e  u n d  der 
E lbe liegen , e n tfe rn t un d  d as  G e län d e  p a rk a r t ig  an g e 
le g t w erd en . N u r d a d u rc h  k ö n n e  d a s  J a p a n isc h e  P a la is  
auch  v on  d ieser S e ite  zu r G e ltu n g  k om m en . Bei d ieser 
D u rch fü h ru n g  m ü ß te  jed o ch  d as  N e u s tä d te r  U fer zw i
schen  dem  Ja p a n isc h e n  P a la is  u n d  d e r  n eu en  B rücke 
e in erse its , u n d  d e r A u g u s tu s -B rü c k e  a n d e rs e its  eben 
falls a u sg e b a u t w erd en . D er V e rfa sse r sc h lä g t h ie rfü r 
g u te  W o h n h äu se r v o r u n d  g la u b t, d aß  sich  d u rch  die 
w ertv o llen  B au p lä tze , d ie  h ie r g e w o n n en  w erd en , ein 
g ro ß e r T eil d e r e n ts te h e n d e n  K o s te n  d e c k e n  lasse . Die 
L a g e rh ä u se r  u n d  Z o llb au ten  d e n k t  e r  sich  w e ite r  E lbe 
a b w ä rts  v e rle g t, w o d er V e rk e h r m it d e r  In d u s tr ie  und 
m it d er S ta d t se lb s t sich b e sse r reg e ln  la sse . In  d e r  T a t 
s te h t fü r d iese A n lag en  n ö rd lich  d e r  M arien -B rü ck e  a u s 
re ich en d es G elände zu r V erfü g u n g . A uch  d ie se r Ge- 
darike  w ü rd e  jed o ch  den  M useum s-B ezirk  dem  V erk eh r 
erschließen^ w enn  a u c h  n ich t e inem  s ta rk e n  In d u s trie - 
u n d  F a s te n -V e rk e h r, so n d e rn  m ehr e inem  F u ß g än g e r- 
V erk eh r. —  (Fortsetzung folgt.)

Gegenden des Sauerlandes geplant. Es sollen vorwiegend Ein
familienhäuser mit Stallung für Kleinvieh mul etwa 4 a Garten
land hergestellt werden und kinderreiche Familien den Vorzug 
zum Beziehen der Wohnungen haben. Die Aufstellung der Ent
würfe liegt in den Händen des Architekten B a r n i k o 1 dort, 
der auch mit der Bauleitung der umfangreichen Anlage betraut 
wurde. Auch soll daselbst ein von Barnikol aufgestellter Ent
wurf für ein Verwaltungsgebäude zur Ausführung kommen. —

Krieger - Denkmäler in Fürth in dlayern und in Dettingen in 
Württemberg gelangen nach erfolgreichen Wettbewerbs-Entwür
fen durch den Bildhauer Jakob Z e i 1 1 e r in Stuttgart zur Aus
führung. — v

Zum weiteren Ausbau und zur Erhaltung des Domes in Köln 
ist auf Antrag des Zentral-Dombau-Vereins in Köln durch die 
preußische Regierung eine Lotterie bewilligt worden, die im Ja
nuar 1921 eröffnet werden und einen Reingewinn von 8 Mill. M. 
ergeben soll. —

Inhalt: Der allgemeine deutsche Ideen-W ettbewerb zur Er
langung von Entwurfs-Skizzen für das Deutsche Hygiene-Museum 
und die staatlichen naturwissenschaftlichen Museen in Dresden. 
(Fortsetzung.) — Wettbewerbe. — Chronik. — Aus dem Vereins
leben. —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., in Berlin.
Für die Redaktion verantwortlich: Albert H o f m a n n  in Berlin.
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg. P. M. Weber in Berlin.
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afenbautechnische Gesellschaft in H am 
burg. Am 23. Sept. 1920 begann in 
H am burg die 2. ord. H auptversam m 
lung der „H afenbautechnischen Ge
sellschaft“. Die T agung wurde einge
leite t durch eine geschäftliche Sitzung, 

auf der der Jahresbericht und der K assenbericht 
vorgelegt w urden. Als T agungsort für die nächste 
H auptversam m lung 1921 w urde M a n n h e i m  be
stim mt. Anschließend begannen im Großen Saal 
des Patrio tischen G ebäudes die V orträge vor einem 
zahlreichen Zuhörerkreis von M itgliedern und ge
ladenen G ästen. Die V ersam m lung wurde durch 
den E hrenvorsitzenden, S. Kgl. H oheit den Prinzen 
H e i n r i c h v o n  P r e u ß e n ,  m it einer Ansprache 
eröffnet, in der er die erschienenen M itglieder und 
G äste begrüßte und ausführte, daß ihm das W irken 
der „H afenbautechnischen Gesellschaft“ vor allen 
Dingen nach zwei Punk ten  hin w ichtig erschiene. 
Einmal sei die G esellschaft berufen, an dem W ieder
aufbau der deutschen W irtschaft m itzuw irken und 
anderseits könne sie in H insicht darauf, daß ihre 
Mitglieder aus allen Gauen D eutschlands stam m 
ten. zur S tärkung  der nationalen K raft beitragen 
A lsdann hieß der präsidierende B ürgerm eister, Dr. 
D i e s t e l ,  die Teilnehm er an der T agung im N a
men des Senates in den Mauern Ham burgs w illkom
men. In längerer Rede führte er aus, daß  Ham burg 
durch die K riegszeit schwer gelitten habe, daß es 
aber bald seine alte S tellung als erste H andelsstadt 
des K ontinentes w ieder zu erringen hoffe und der 
nie erm üdende H anseatengeist dazu verhelfen würde.

Die Reihe der V orträge wurde eröffnet von Di
rek to r B. H u l d e r m a n n  der Hamburg-Am erika 
Linie; e r sprach über „ D e r E i n t r i t t  d e r  V e r 
e i n i g  t e n S t a a t e n  i n  d i e  S e e s c h i f f a h r t “ . 
R edner gab einleitend ein Bild der früheren Be
tä tigung  A m erikas in der Schiffahrt, die in den 
T agen des Segelschiff-V erkehres zu einer V orherr
schaft der am erikanischen F lagge im transa tlan 
tischen V erkehr geführt hatte , bis das Aufkommen 
der Dampfschiffjihrt und die A nstrengungen der 
englischen Linien die am erikanische F lagge in den 
H intergrund drängten. Die U rsache für den ameri-
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kanischen Mißerfolg waren das Festhalten an veralte ten  tech
nischen Typen, die Ueberlegenheit der englischen Eisen
industrie u n d  e i n  h o h e r  am erikanischer Eisenzoll. Den lodes- 
stoß gab der amerikanischen Segelschiffahrt der B ürger
krieg durch die Kaperungen der südstaatlichen Schiffe und 
die E rschütterung des V ertrauens in die Sicherheit unter 
am erikanischer Flagge. Auch die Mannschafts-Verhältnisse 
änderten sich grundlegend infolge w irtschaftlicher Ursachen, 
sodaß das vorzügliche amerikanische Schiffahrts-Personal 
völlig versbhwand. Ein halbes Jahrhundert der Depression 
folgte, während dessen nur einzelne durch besondere Um
stände veranlaßte Erscheinungen auf dem Gebiet der am eri
kanischen Schiffahrt von Interesse waren. Mannigfache ge
setzgeberische Maßnahmen für den W iederaufbau wurden 
erfolglos versucht. E rst der K rieg brachte die lang erstrebte 
Grundlage einer R egeneration in Form einer durch den 
U - Bootkrieg und die T ransport - Bedürfnisse für K riegs
zwecke verursachten starken Nachfrage nach Schiffsraum. 
Das w ar der Grund für die Schaffung des amerikanischen 
Shipping Board, der für den Frieden nur als Verwaltungs-, 
behörde zur Förderung der Schiffahrt gedacht, im K rieg als 
N otstands - Maßnahme Abhilfe für das Tonnage - Problem 
durch Schaffung einer gewaltigen Handelsflotte aus S taats
mitteln schuf. Niemals ist in Amerika daran gedacht wor
den, für den Frieden eine S taatsschiffahrt zu begründen, die 
im K rieg als Notstands-M aßnahme geschaffene befindet sich 
auch heute im Zustand der Liquidation. Bereits vor Aus
bruch des Krieges zwischen Deutschland und den Vereinig
ten Staaten war infolge englischer und norwegischer Auf
träge die Bauleitung in Amerika so gestiegen, daß Mitte
1917 die Regierung auf im Bau befindliche Schiffe mit einer 
Gesam ttragfähigkeit von 3 Mill. Tons die Hand legen 
konnte. Ende Oktober 1917 hatte die Regierung bereits für 
den Bau von 7 Mill. Tons K ontrak t vergeben. Bis zum 
Schluß des Krieges erhöhte sich das Programm auf 13 Mill. 
Tons. Die technischen Voraussetzungen für die Ausführung 
wurden in großangelegter Weise geschaffen. Wie in der 
ganzen Kriegswirtschaft sind auch hierbei die Leistungen 
Amerikas bewundernswert. Bei K riegsausbruch waren in 
den V ereinigten S taaten nur 142 Helgen für Stahlschiffbau 
vorhanden, wovon 70% für Zwecke der Marine. Am l.N o v .
1918 waren 1083 Helgen vom Shipping Board belegt. Die 
Ausbildung der A rbeiter geschah system atisch m it Hilfe 
der Gewerkschaften. Eine Besonderheit waren die von der 
Regierung ins Leben gerufenen W erften für sogenannte 
„fabricated ships“, d. h. Schiffe, deren Bestandteile in weit-, 
gehendem Maß in inländischen W erken hergestellt wurden, 
sodaß die W erft nur die Zusammensetzung des Schiffes be
sorgte. Drei große, von d e r Regierung für diese Zwecke 
mit Hilfe von Privatunternehm ungen ins Leben gerufene 
W erften, deren Bau im Septem ber 1917 vereinbart wurde, 
begannen m it ihrer Arbeit schon wenige Monate später und 
schufen Anlagen für die H erstellung von monatlich 270 000 
Tons Tragfähigkeit; insgesam t verfügten diese W erften 
über 94 Helgen und eine Bauleitung, die größer sein sollte 
als der Gesamtschiffbau irgend eines Landes vor 1918. Zwei 
dieser W erften haben den K rieg überdauert, während die 
größte auf Hog Island jetzt nach Schluß des K rieges dem 
Abbruch verfällt. Technisch hat die Idee des „fabricated 
ship“ nicht völlig das gehalten, was man sich davon ver
sprochen hatte. Der Gedanke aber einer weitgehenden A r
beitsteilung zwischen Inlandsw erk und Seeschiffahrtswerft 
besteht auch heute noch zu recht und wird nicht nur drü
ben, sondern bekanntlich auch in Europa in die T at 
übersetzt.

Redner gab w eiter ein Bild von der sonstigen T ätigkeit 
des Shipping Board zur Lösung des Tonnagen-Problemes, 
zur Heranbildung der nötigen Mannschaften, Besorgung aller 
technischen Hilfsmittel usw. Das Ergebnis dieser gewaltigen 
Arbeit steht heute vor uns in Gestalt einer Handelsflotte 
von rund 10 Mill. Tons Tragfähigkeit, die sich durch den 
Fortgang der B autätigkeit noch weiter vergrößern wird. 
Sie' ist heute bereits über alle Meere der E rde verteilt, am 
stärksten  vertreten  natürlich im nordeuropäischen Verkehr, 
daneben besonders im südeuropäischen, westindischen und 
amerikanischen K üstenverkehr. Wie stark  die Energie ist, 
mit der man an dem Gedanken des Aufbaues einer großen 
Handelsflotte festhält, zeigt sich am besten in den gesetz
geberischen Maßnahmen nach Schluß des Krieges, besonders 
in der sogenannten Jones Bill, die einerseits für den Ver
kauf der noch in V erwaltung des Shipping Board befind
lichen Schiffe die Erm ächtigung gibt, ferner die E rm ächti
gung zur Errichtung von regelmäßigen Linien, soweit pri
vate Initiative das nicht tut, außerdem Förderung der 
Schiffahrt durch Postsubventionen, S teuernachlaß und end
lich sogar eine Maßnahme vorsieht, die bereits starken 
W iderspruch von anderen Ländern her gefunden hat näm
lich durch Schaffung von Differentialzöllen und Erm äßioune 
der Tonnengebühr für amerikanische Schiffe.
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Zum Schluß besprach R edner noch die neuerdings ge
schlossenen deutsch-am erikanischen V erträge auf dem Ge
biet der Seeschiffahrt, für die die A nregung von A m erika 
gekomm en und deren G rundlage der G edanke ist, der am eri
kanischen R eederei die Sachkenntnis der D eutschen nu tz
bar zu machen und für den W iederaufbau des deutschen 
Seeverkehres und der deutschen Reederei hilfreiche Hand 
zu bieten.

A nschließend hielt Hr. Geh. R eg.-R at Prof. F. W. Otto 
S c h u l z e  von der Techn. Hochschule D a n z i g  einen V or
trag: „ D a n z i g  u n d  s e i n  H a f e n “ . Reg.-B aum eister 
a. D. B o c k  vom städ t. T iefbauam t Köln berichtete über 
„ D i e  H a f e n n e u b a u p l ä n e  d e r  S t a d t  K ö l n “ und 
Hr. Prof. W e i h e  von der Techn. H ochschule C h a  r 1 o t - 
t e n b u r g  über „ L e i s t u n g  u n d  W i r t s c h a f t l i c h 
k e i t  m a s c h i n e l l e r  F ö r d e r m i t t e l  i n  H ä f e n “.

Abends fand im U hlenhorster F ährhaus ein Festessen 
der Teilnehm er an der H auptversam m lung sta tt.

Am 24. Sept. w urde eine R undfahrt zur B e s i c h t i 
g u n g  d e r  H a m b u r g e r  u n d  A l t o n a e r  H a f e n 
a n l a g e n  sowie der A nlagen der D eutschen W erft auf 
F inkenw ärder veranstalte t.

Am 25. Septem ber fand eine D am pferfahrt nach Cux
haven s ta tt, wo der Neue Hafen und die Erw eiterungsbauten  
des Fischerhafens besichtigt w urden. —

W ürttem bergischer Verein für B aukunde. In  der 6 . ord.
Vers. am 14. Febr. 1920 begrüßte der V orsitzende, Ob.-Brt. 
K u h n , die Erschienenen und gedachte des un längst ver
storbenen langjährigen V ereinsm itgliedes B aura t Bürklen. 
Nach B ekanntgabe von 5 Neu-Aufnahm en erhielt Dr. phil. 
R. S c h m i d t  das W ort zu einem L ichtb ilder-V ortrag  über 
„ D e r  K i l i a n s - T u r m  z u  H e i l b r o n n ,  e i n  B e i 
t r a g  z u r  B a u g e s c h i c h t e  d e s  f r ü h e r e n  16. J a h r 
h u n d e r t s “. Der V ortragende ging aus von der bekann
ten eigenartigen Form des K ilians-Turm es, der als erste 
A eußerung der Renaissance in Süddeutschland gilt. Die 
K ilians-Kirche steht auf altgew eihtem  Boden. A usgrabun
gen aus dem Ja h r  1880 förderten  die G rundm auern eines 
rom anischen Baues zu Tage, die vielleicht von der uralten 
Michaels-Basilika stamm en. An Stelle dieses Baues tra t in 
der 2. H älfte des 13. Jah rh . die frühgotische K irche, von 
der noch je tz t die beiden Chortürm e und das Mittelschiff 
erhalten sind. In die gleiche Zeit fällt der U nterbau des 
W estturm es, an dessen Stelle ursprünglich  2 Türm e vor
handen waren. Diese befanden sich zu Beginn des 16. Jahrh. 
in so schlechtem Zustand, daß m an einen N eubau beschloß, 
mit dem Hans S c h w e i n e r  von W einsberg b e trau t wurde. 
Ueber die Persönlichkeit dieses Mannes is t sehr w enig be
kannt, jedenfalls w ar er kein Schüler B ram ante’s und auch 
nicht in Italien gewesen; wohl aber h a t er eine Reise ins 
Rheinland gem acht und dort die großen Dome gesehen. Der 
B auvertrag  m it ihm bedingt für einen Som m ertag 30 Pfg.. 
für einen W intertag  23 Pfg. aus, für Riß und A ufsicht jäh r
lich 6 Gulden. Zur B eantw ortung d e r F rage, in welchem 
Sinn Schweiner seine Aufgabe des Turm -Um baues gelöst 
hat, muß auf den Begriff „R enaissance“ näher eingegangen 
werden.

Um die W ende des 15. Jah rh . vollzog sich nicht nur in 
Italien, sondern auch in D eutschland, und zw ar selbständig, 
eine Umwandlung des gotischen Stiles, die sich im Lauf des 
Jahrhunderts auch durchsetzte, aber nicht zu Ende geführt 
wurde, da die über die Alpen dringende italienische Re
naissance sie zum m indesten verschleierte, in späteren 
Bauten sogar ersetzte. Diese U m w andlung besteh t darin, 
daß der gotische Stil des V ertikalism us sich in einen sol
chen des H orizontalism us verw andelte; w ir finden sie bei 
dbm Aufbau des Turm es, der in drei H auptteile zerfällt, durch 
geführt. An dem U nterbau, an dem Schw einer nur um gestal
tend tä tig  war, t r i t t  der gotische C harak te r noch am mei
sten zu Tage. Doch hat Schw einer das dort eingefügte P or
tal breit in die Höhe geführt; seine gespreizten Schenkel be
reiten den U ebergang zum R undbogen vor, der w eiter oben 
in den großen Schallfenstern erreicht w ird. Der folgende 
quadratische Turmteil ste llt das Bindeglied zwischen Gotik 
und Schw einer’scher R enaissance dar, welch’ le tz tere  sodann 
in dem aufgesetzten  A chteck, das den H öhepunkt des Gan
zen bedeutet, voll zum A usdruck kom m t. An dem  Mittelteil 
des Turm es läß t sich bereits erkennen, daß das G rundsätz
liche der Hochgotik, das H öherstreben, verlassen ist. Die 
Mauerfläche ist wohl noch durch eine vertiefte , von k räf
tigen R undstäben m ark ierte  Zone aufgelöst, aber nicht 
mehr um ein einziges durchlaufendes Spitzbogenfenster zu 
enthalten, sondern um zwei übereinander gestellte  R und
bogenfenster m it zw ischenliegender G eschoßeinteilung au f
zunehmen. Um die reichhaltige eigenartige Form enw elt des 
obersten Turm teiles zu verstehen, muß auf die Zusam m en
hänge eingegangen werden, die das W erk m it den A bsich
ten verknüpfen, welche um die W ende des 15. Jah rh u n d erts
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in der B aukunst D eutschlands nach A usdruck rangen. Ob
wohl die R enaissance-B ew egung von Italien  her den go
tischen Bestrebungen in D eutschland Einhalt gebot, ver
mochte man sich h ier doch noch nicht ganz von den letz
teren  zu trennen. So ist der Turm  in seinem äußeren Auf
bau mit dem U ebergang vom V iereck zum Achteck, m it sei
nem fortgesetzten  Streben nach V erjüngung unzweifelhaft 
gotisch und nur in den Einzelheiten seiner Glieder, beson
ders in der O rnam entik, w ird die Form ensprache der Re
naissance angestreb t, wobei aber auch hier noch der Ein
fluß der G otik sich zeigt. Das häng t wohl m it der A rt und 
W eise zusam men, wie die R enaissance nach Deutschland 
kam . Neben m ündlichen Berichten w aren es wohl vorw ie
gend bildliche D arstellungen der G raphik und des K unstge
w erbes, die sich hauptsächlich m it d e r O rnam entik beschäf
tig ten . Die G otik h a tte  ihre letz ten  Möglichkeiten gerade 
auf diesem G ebiet erschöpft und m an suchte eine freiere, 
auf natu ra listischer G rundlage beruhende O rnam entik, als 
die K unde des neuen Stiles über die A lpen drang, die man, 
weil dem eigenen Streben entsprechend, begierig aufgriff. 
H ieraus is t es auch zu erklären, daß  zu einer Zeit, als die 
R enaissance als O rnam entik in D eutschland schon herr
schend w ar, diese als R aum stil noch unbekannt, und der 
B augedanke selbst noch lange ein gotischer blieb. Die neue 
O rnam entik kam  im T urm aufbau besonders beim Achteck 
und  der darauf sich erhebenden Pyram ide durch eine Menge 
von  plastischen A rbeiten zum A usdruck, die auf einen ver
hältn ism äßig  engen R aum  zusam men gedrängt sind und 
durch ihre phantastischen Form en verblüffend wirken. Bei 
näherer B etrachtung findet m an allerdings, daß es n icht die 
Phantasie  allein ist, welche hier w irkt, sondern daß auch 
hier noch zahlreiche B erührungspunkte m it den Merkmalen 
der vergangenen Stile sich vorfinden, und zwar abgesehen 
von dem gotischen auch m it dem rom anischen. Schon früh 
tre ten  in Italien  an  m ittelalterlichen Bauten an tike Form en 
auf, eine Erscheinung, die sich in D eutschland wiederholt, 
nu r daß hier an  Stelle des A ntiken das Romanische tr itt. 
Das läß t sich in München an  einem Silber-A ltärchen, in 
N ürnberg  am  Sebaldusgrab, sowie an anderen Stellen 
D eutschlands verfolgen. A uch diese N eigung zu rom anischer 
Form gebung häng t m it der Erschöpfung des gotischen Stiles 
zusam m en; nur griff m an in D eutschland im Gegensatz zu 
Ita lien  bei dem Mangel eigentlich an tiker Form en auf die 
rom anischen zurück, die am m eisten V erw andtschaft mit 
der ersteren  zu haben schienen. F ü r den Einfluß der von 
Italien  herkom m enden R enaissance is t in D eutschland mehr 
die A nw endung ornam entaler, als eigentlich arch itek to 
nischer Motive bezeichnend. So finden w ir bei Schweiner 
w eder T rophäe noch Putte , noch dekorative Schm uckge
fäße usw. angew endet, welche die häufigsten und belieb
tes ten  Z ierstücke der italienischen und späteren  deutschen 
R enaissance bildeten. Schw einer steh t vielm ehr noch mit 
beiden Füßen auf dem Boden der m ittelalterlich heimischen 
K unst. Seine eigenartigen Form en sind indes keineswegs 
ohne Einfluß auf die Zeitgenossen geblieben, vielm ehr hat 
B althasar N eum ann m it Schweiners G edanken den Abschluß 
des H auptturm es am Mainzer Dom verw irklicht. Alles in 
Allem is t Schw einer ein E klek tiker, dessen Form ensprache 
eine Mischung aus Gotisch, Rom anisch und Renaissance 
darste llt und der wohl glaubte, dam it im Sinn der eigent
lichen R enaissance zu handeln.

A n H and von L ichtbildern w urden diese G edanken an 
den O rnam enten des Turm es im Einzelnen gezeigt. In  einer 
Schlußansprache betonte Ob.-Brt. K u h n ,  daß dem Ein
d ruck des reiz- und phantasievollen  W erkes Schweiners 
sich wohl kein  Besucher verschließen kann. Bedauerlich 
sei freilich, daß der frühere Chorabschluß der K irche w äh
rend des 19. Jah rh . in gu t gem einter, aber m ißverstandener 
W eise verändert w urde. Im Uebrigen bedeute die Gotik 
keineswegs den E ndpunk t des architektonischen Schaffens, 
w ir sind auch heute noch nicht am Ende angelangt. Für 
unsere jetzige Zeit w äre ein größeres Zusam m enfassen der 
in unserer H eim at zum A usdruck gelangten  B augedanken 
erstrebensw ert, was gerade für die jüngeren H errn eine 
dankbare A ufgabe bieten dürfte. —

In d er 7. ord. Vers. vom  27. März 1920 hielt Hr. Prof. 
E . W a g n e r  einen L ichtbilder-V ortrag  über „ B a u w i r t 
s c h a f t s n o t  u n d  p r a k t i s c h e  S i e d e l u n g s a r -  
b e i t “. Den A usführungen des R edners is t Folgendes zu 
entnehm en:

D er Schw äbische Siedelungs-V erein, dessen bau tech
nischer A bteilung d er R edner vorsteh t, w urde im Ja h r  1916 
gegründet m it dem Ziel, auf gem einnütziger G rundlage 
E igenheim stätten  m it L andanteil bei dauerndem  A usschluß 
von Spekulation  zu bauen. Die A ufgabe w ar zu A nfang 
eine rein organisatorische. D urch G ründung von w irtschaft
lich selbständigen Tochter-V ereinen sollten die w irtschaft
lichen G rundlagen für die S iedelungs-T ätigkeit geschaffen 
w erden. K urz vo r A usgang  des K rieges w urde sodann eine 
bautechnische A bteilung des V ereins ins Leben gerufen,

die sich seither k rä ftig  entw ickelt hat. G eeignete R echts
form für die Tochtervereine is t die G. m. b. H. W esentlich 
ist, daß bei dieser G esellschaftsform auch außerhalb der 
G esellschaft Stehende als K aufanw ärter auftre ten  können, 
ohne daß sie die finanzielle L ast der Gesellschafts-G rün
dung m ittragen müssen. Als K aufbedingungen sind m inde
stens 20 % A nzahlung vorgesehen, je g r ö ß e r  indes die 
A n z a h l u n g  ist, umso l e i c h t e r ,  s c h n e l l e r  und 
s i c h e r e r  v e r m i n d e r t  s i c h  d i e  S c h u l d e n l a s t  
und umsomehr is t der K äufer gegenüber einer ungewissen 
Z ukunft gesichert, in der möglicherweise sein jährliches Ein
kommen und die für die regelm äßige A bzahlung notw endige 
Leistungsfähigkeit sich verm indern. Die V erzinsung der 
R estschuld soll so geschehen, daß bei einer aus Zins und 
K apital-A btrag  bestehenden Jahresleistung  von 5— 6 % im 
Lauf von 30— 10 Jah ren  eine vollständige T ilgung s ta tt
findet. Zur Sicherung gegen spekulative V eräußerung, Ver
schuldung und grobe V erw ahrlosung d ient das W iederkaufs
recht, das beim sogenannten „Ulmer System “ sich gu t be
w ährt hat. Die Schw ierigkeiten der heutigen großen Bau- 
w irtschaftsnot bestehen in der Beschaffung des G e l d e s ,  
des L a n d e s ,  sowie der B a u s t o f f e .

Um einen U eberblick über die G eldaufbringung zu er
halten, möge als schem atisches Beispiel eine W ohnung von 
3 Zimmern nebst Küche m it rund  70 t m W ohnfläche zu Grund 
gelegt werden. Im Flachbau kann bei rund 300—340cb,n 
vollum bauten Raum es diese W ohnfläche geschaffen werden. 
F ür ein R eihenhaus möge der einfachen Rechnung halber 
ein cbm-Preis von rund  100 M. gelten. So ergeben sich als 
B aukosten 34 000 M. m it einem Baulandpreis von 2000 M., 
zusammen also 36 000 M. H iervon entfallen auf das Beihilfe
darlehen von Reich und Gemeinde 16 000 M., auf A nzahlung 
des Siedlers 20 %, also 4000 M., auf erste H ypothek (90 % 
der Schätzung) 11000 M., auf den vom bauenden V erein 
zu leistenden L ückenbetrag  5000 Mi, zusam men wieder 
36 000 M. D er V erkaufspreis w ird in Höhe des G eschäfts
aufw andes abzügl. des Beihilfe-Darlehens m it 20 000 M. an
gesetzt. Bei einer E rstellung von 100 W ohneinheiten w ür
den sich die L ückenbeiträge des V ereins auf 500 000 M. be
laufen. W ürde nun die betreffende Gemeinde die H älfte 
davon dem V erein in Form von billigen Darlehen (etwa 
3 %) zukommen lassen, so könnte dieser bei 250 000 M. 
eigenen M itteln 100 H eim stätten  bauen. H ierbei w ürden 
von den Siedlern nach  spätestens 8—10 Jahren  diese 
250 000 M. zurück e rs ta tte t sein. T atsächlich h a t der S. V. 
G roß-S tuttgart bei rund 250 000 M. flüssigen Mitteln (der 
w eitaus g rößte Teil seines V erm ögens is t in G rundstücken 
angelegt) allein 42 H eim stätten errichtet, die verkau ft sind. 
Die K ap ita lk raft des Siedlers is t gegenw ärtig  meistens groß 
genug, um aus eigenen K räften  20 %, ja  sogar 30— 40 % der 
A nzahlung aufzubringen. B eträg t doch heute das jährliche 
Einkom m en einer Facharbeiter-Fam ilie, wenn erw erbsfähige 
Söhne und T öchter noch zum H aushalt gehören, häufig. 
20 000 M. und darüber. Sodann h a t aber die Gemeinde allen 
Grund, die E rrichtung von Eigenheimen (Erw erbshäuser) 
durch gem einnützige Vereine in jeder W eise zu begünsti
gen. Denn m it jeder neuen Eigenw ohnung w erden in der 
S tad t A ltw ohnungen frei, die naturgem äß billiger sind, als 
die neuen H eim stätten  und daher den w irtschaftlich Schwäch
sten zugut kommen. A nderseits muß das Bestreben dahin 
gehen, die schlechtesten der A ltw ohnungen immer mehr 
auszuschalten, d. h. den  Prozeß der G eschäftsstadtbildung 
in dem K ern der A lts tad t tunlichst zu begünstigen und zu 
beschleunigen. A llerdings w erden diese Tatsachen von vie
len Gemeinden noch nicht genügend gew ürdigt. H äufig zahlt 
der kleine Mann, sofern er ein kleines K apita l besitzt, für 
das W ohnen im kleinen Eigenheim  bereitwOlg mehr, als für 
eine M ietswohnung m it gleicher W ohnfläche. Zudem fallen 
beim Eigenheim  die teuren  V erw altungskosten, die die Gemein
den neben der schlechten V erzinsung der M ietwohnung zu 
tragen  haben, weg. A uch w ird der B e s i t z e r  seine Räume 
w eit schonender bew ohnen als der M i e t e r .  Zusam m en
fassend is t zur F rage d er Geldbeschaffung zu sagen, daß 
bei e n t s p r e c h e n d e r  U n t e r s t ü t z u n g  durch die 
Gemeinden, durch das H eranziehen des K leinkapitales und 
w egen der vom Siedler zu leistenden T ilgung die Schwie
rigkeit leichter überw indbar ist. B edingung ist, daß die 
Schätzung nich t künstlich  niedergehalten  w ird. N ach dem 
obengenannten schem atischen Beispiel, dessen Z ahlenannah
m en den durchschnittlichen P reisen  im Ja h r  1919 en t
sprechen, h a t ein Siedler folgende G eldausgaben: E rw erbs
kosten  eines H auses m it 3 3 L and  (davon 2 3 reines Ge
m üseland) und 4 W ohnräum en nebst N ebengelassen: 20 000 
Mark, A nzahlung 4000 M., jährlicher Zins sam t T ilgung 
innerhalb 30 Jah ren  nebst S teuer rd. 1200 M. D avon sind 
abzurechnen: E rtra g  aus dem G em üsegarten 200 M., jäh r
liche V erpflichtungen fü r W ohnen und T ilgung rd. 1000 M. 
Dem gegenüber sind die V orteile des Siedlers: Sicherheit 
gegen M ietsteigerung, sowie nach Ablauf von 30— 40 J a h 
ren ein schuldenfreies eigenes Heim.
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Den Tochter-Vereinen des S. S.V . steht heute Bauland 
zu Unterbringung von mindestens 4—5000 Menschen zur 
Verfügung. In den meisten Fällen wurde durch Entgegen
kommen von Gemeinden und Privatpersonen der Erweib 
erleichtert. W ird für die H eimstätte eine Landfläche von 
4—500 qm angenommen, so betragen die Kosten im günstig
sten Fall, d. h. bei kleinstädtischen Verhältnissen etw a V-s 
bis V.’», bei mittelgroßen Industriegemeinden höchstens /io, 
nur in G roß-Stuttgart Vs—1/? der gesamten Verkaufskosten. 
Eine Gegenüberstellung der auf einen W ohnraum entfallen
den Baulandskosten für G roß-Stuttgart ergibt, auf einen 
W ohnraum berechnet, bei einem Mietshaus in der Roten- 
berg-Straße 570 M., bei einem Eigenheim am Kanonenweg 
820 M. Also ein Unterschied von 250 M., somit bei 5 Wohn- 
räumen für den Flachbau ein Mehr von 1250 M. jider bei 
6 % Verzinsung eine jährliche Mehrausgabe von 75 M., die 
durch den Mehrertrag des G artenlandes ausgeglichen wird. 
Wenn Staat, Gemeinde und lesitungsfähige P rivate richtig 
zusammen arbeiten, so kann bei den heutigen gesetzlichen 
Bestimmungen das v o r e r s t  notwendige Bauland be
schafft werden.

Die Baustoff-Beschaffung ist bekanntlich durch die Koh- 
lennot stark  beeinträchtigt. Redner hält die Anwendung 
der Naturbauweisen wie Lehmbau meist nicht für wesent
lich billiger, als das Bauen mit den üblichen Baustoffen. Das 
alte Bruchsteinmauerwerk und der Lehmbau erfordern große 
Baustoffmengen, viel Arbeits- und Förderaufwand. Eine 
beträchtliche Verbilligung ist deshalb nur möglich, wenn der 
Siedler einen Teil der Bauarbeiten (Ausschachtung, Funda
mentmauern, Herstellen der Lehmwände) selbst ausführt. 
Unternehmungen dieser A rt hat der Verein im Gang. H ier
bei sind jedoch Bausachverständige als werktägige Mitar
beiter unentbehrlich. Sofern vom S taat billiges Bauholz zur 
Verfügung gestellt wird, empfiehlt der Redner dünnwan
digen Blockbau. Vorzug: In  der Hauptsache nur ein Ma
terial, Trockenheit, wenig A rbeitsvorgänge, leicht mögliche 
Mitarbeit der Siedler, rascheste Erstellung, U nabhängigkeit 
von der W itterung. W ichtig ist eine großangelegte,.einheit
liche maschinelle Massen-Herstellung. Die vielen Vorschläge 
für Ersatz- und Sparbauweisen sind nur selten als tech
nische oder wirtschaftliche Verbesserungen anzusehen, den 
Hauptgewinn hat meistens der Lizenz-Vergeber. Dagegen 
ist von größter Bedeutung, daß  Gemeinde und S taa t neue 
Unternehmungen mit kohlensparender Erzeugung von Bau
stoffen ins Leben rufen. So haben bei uns die Gemeinden 
neue Steinbrüche in Betrieb gesetzt und es unterstü tzt der 
S taa t die Oelschiefer-Gewinnung. Die größten Möglichkei
ten liegen schließlich zweifellos im V e r e i n f a c h e n  u n d  
S p a r e n  b e i  j e d e r  b a u - u n d  w o h n  t e c h n i s c h e n  
E i n z e l f r a g e .  Notwendig sind w irtschaftliche P lanung 
und sparsamste A usführung der Straßen und aller sonstigen 
Nebenanlagen, sowie die richtige Anwendung des Typen
baues und der Normalisierung. Bei richtiger Gruppierung 
der Typenhäuser, bei guter mannigfaltiger Farbengebung, 
bei feinsinniger Führung der Straßen und geschm ackvoller 
Anlage der Gärten sind schöne W irkungen immer zu erzie
len. Berücksichtigung der Himmelsrichtung und Anpassung 
an das Gelände werden eine natürliche organische Gesamt
lösung hervorrufen. Inm itten anmutiger, blum enreicher Gär
ten werden selbst die bescheidensten H eim stätten niemals 
den Eindruck der Armseligkeit und trostlosen D ürftigkeit 
erwecken, wie das beim engräum igen Massen-Miethaus zu 
leicht der Fall sein kann.

Beim Vergleich mit dem mehrstöckigen Miethaus ist 
allgemein zu sagen: Dem Mehraufwand an Bauland, den 
größeren Straßenkosten stehen beim Flachbau die gesund
heitlichen, bauwirtschaftlichen, wohntechnischen Vorteile, 
die günstigere Finanzierung (höherer W ohnwert, H eranzie
hen des Kleinkapitales, Tilgung) und zuletzt die sozialen 
W irkungen gegenüber. Das Miethaus in verbesserter Form 
wird nie ganz entbehrlich sein. Die (Bauwirtschaftsnot wird 
aber mit dazu beitragen, daß in Zukunft mehr Flachbau ge
trieben wird und die neuen W ohnungen als Eigenheime ge
baut werden. — \y_

Gesellschaft für Bauwesen. In  Dresden ha t sich der seit 
1874 bestehende „Dresdner A rchitektenverein“ in Rücksicht 
auf die neuen Verhältnisse in eine „ G e s e l l s c h a f t  f ü r  
B a u w e s e n “ um gestaltet, die das Bindeglied zwischen 
Privat-A rchitekten, angestellten Architekten, Innungsm it
gliedern und Freunden der Baukunst darstellen soll, dagegen 
die V ertretung w irtschaftlicher Interessen, die ihm früher 
oblag, aufgegeben hat. Die Not der Zeit ha t diese E inheit
lichkeit herbei geführt. W enn auch, wie überall, Einige 
noch nicht erkannten, daß diese eine N otw endigkeit für alle 
wie für jeden einzelnen ist, so kann man das wohl bek la
gen, ohne daß es auf die Bedeutung der G esam torganisation 
des Standes Einfluß hat. Sind doch die Maßnahmen des 
Bundes, z. B. der m it dem „Bunde Technischer Angestell
te r abgeschlossene Tarifvertrag, die Entsendung eines Ab
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geordneten in den R eichsw irtschaftsrat, die V ertretung 
architektonischer F ragen vor der O effentlichkeit, auch für 
sie verpflichtend in einer Zeit, die so m ächtig  auf die Organi
sation der Berufsstände d rängt und so w enig geneigt ist, 
auf die A nschauungen von M inderheiten R ücksicht zu neh
men. Der Bund ist genötig t, von seinen Mitgliedern große 
Opfer zu verlangen. Um so m ehr is t J ed e r verpflichtet, das 
Seine zur allgemeinen Sache beizutragen. H andelt es sich 
doch im letzten Ziel um die Pflege der deutschen Bau
kunst. —

Brennkrafttechnische G esellschaft in Berlin. Die im
Jah r 1917 gegründete „ B r e n n k r a f t t e c h n i s c h e  G e 
s e l l s c h a f t  E. V.“ — eine gem einnützige Einrichtung, 
die die auf dem Gebiet der Brennstoff- und W ärm ewirt 
schaft tätigen  K reise zu gem einsam er, planm äßiger Arbeit 
zusammen zu führen sucht — hat die bisher nebeneinander, 
vielfach auch gegeneinander w irkenden Bestrebungen im 
Kachelofen-Gewerbe, im Bau eiserner Oefen und in Zentral
heizungen vereinigt und die zuständigen Stellen zur Auf
stellung gem einsam er R ichtlinien für den Bau und Betrieb 
von Heizanlagen veranlaßt. Die R ichtlinien betreffen den 
Bau und den V ertrieb  von Heiz-, Koch- und Bade-Einrich- 
tungen zur Erzielung eines sparsam en B rennstoff-V erbrau
ches im H aushalt und Gewerbe. Sie gliedern sich in R icht
linien a) für H erstellung und B enutzung der Gebäude; b) 
für Kachelöfen und K achelherde; c) für Bau und Betrieb 
eiserner Heiz- und Badeöfen sowie H erde; d) für Bau und 
Betrieb von Gasöfen und  G askocher und e) fü r Bau und Be
trieb von Zentralheizungen. Die R ichtlinien sind durch die 
Gesellschaft, Berlin W. 9, Potsdam er-S tr. 21a zu beziehen. —

Ein „Bund der B ausachverständigen Berlins“ w urde am
2. Dez. 1920 im A rchitektenhaus in Berlin u n te r dem Vorsitz 
des Geheimen B aurats Professor N i t k  a begründet. Der 
Bund bezweckt den Zusam m enschluß insbesondere der ver
eideten Sachverständigen für G rundstücks-, Bau-, Woh- 
nungs- und Höehstm ieten-A ngelegenheiten, sowie Förderung, 
Ausbau und A nerkennung des Sachverständigenw esens bei 
den Behörden, Gerichten und im Publikum . Die Geschäfts
stelle des Bundes befindet sich L ink-S traße 32 in Berlin. —

Gründung eines Verbandes der H olzstabgew ebe-Fabri
kanten Deutschlands. Die deutschen Firm en, die Holzstab-
Gewebe herstellen, haben sich mit W irkung  ab 1. Dez. 1920 
zu einem H o l z s t a b g e w e b e  - V e r b a n d  zusammen 
geschlossen. D ieser w irtschaftliche V erband um faßt w eit
aus den größten Teil der in B etracht kom m enden Fabriken 
D eutschlands und zw ar solcher aus allen G egenden des 
Reiches. V orsitzender ist Hr. Fabrikbesitzer Jos. C. H u - 
b e r in Dießen vor München, G eschäftsführer und Syndikus 
Hr. Rechtsanw alt Dr. K r e t z s c h m a r  in Leipzig. —

Unterbadischer und M annheim -Ludwigshafener Archi
tekten- und Ingenieur-Verein. Der V erein versam m elte am 
13. Sept. 1920 zum ersten  Mal nach der Som m erpause wie
der seine M itglieder im H otel N ational in Mannheim. S tad t
baura t E h 1 g ö t  z berichtete zunächst über die Abgeord- 
neten-Versam m lung des „V erbandes deutscher A rchitekten- 
und Ingenieur-V ereine“ in Braunschw eig. Die nächstjährige 
A b g e o r d n e t e n - V e r s a m m l u n g ,  bei der der V er
band auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann, soll 
in H e i d e l b e r g  stattfinden. Der S tad tra t H eidelberg hat 
bereits eine ta tk räftige  U nterstü tzung der T agung  zuge
sagt. Dem früheren V orstand der evang. K irchenbau-In
spektion in Heidelberg, Hrn. O berbaurat B e h a g h e l ,  
wurde in W ürdigung seiner hervorragenden V erdienste um 
den Verein die E h r e n m i t g l i e d s c h a f t  verliehen.

Die Neuwahl des V orstandes hatte  folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender: Dipl.-Ing. E h l g ö t z ,  S tad tbau ra t, 2. V or
sitzender: A rchitekt K a r c h ,  R echner: A rch itek t S t i f - 
f e n h ö f e r ,  Bücherw art: A rch itek t S c h a a b ,  Schrift
führer: Dipl.-Ing. E l s a e s s e r  und Dipl.-Ing. W e  i g e l e ,  
Beisitzer: Ing. L e f e r e n z  (Heidelberg) und  A rch itek t S i n- 
g e r. Als nächste V eranstaltung  des V ereins fand am 26. 
Sept. 1920 gemeinsam m it dem „Pfälzischen A rchitekten- 
und Ingenieur-V erein“ ein A u s f l u g  m it Damen n a c h  
B a d  D ü r k h e i m  sta tt. —

^°.V-1^20 w urde das H a l l e n s c h w i m m b a d  
i n  M a n n h e i m  dem B etrieb übergeben. Am 14. Nov. fand 
eine Besichtigung durch den V erein und die „G esellschaft 
der A erzte“ sta tt. Aus der Baugeschichte ist zu erw ähnen, 
daß das Bad in der Zeit vom 3. Ju li 1912 bis April 1916 er
richtet wurde, es gelang also, diese A nlage in der H aupt
sache noch vor dem K rieg fertig  zu stellen und demnach 
konnten säm tliche K onstruk tionen  und E inrichtungen noch 
in F riedensqualität ausgeführt werden. Die E röffnung konnte 
mit R ücksicht auf K ohlenm angel und die Unm öglichkeit, 
w ährend des K rieges geeignetes Personal zu beschaffen, 
nicht früher erfolgen. W ir kommen auf die ausgedehnte  An
lage noch ausführlicher zurück. —
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