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A l l e  R e c h t e  v o r b e h a l t e n .  —  F u r  n i c h t  v e r l a n g t e  B e i t r a g e  k e i n e  G e w a h r .

Beschrankter Wettbewerb zur Erlangung eines Entwurfes fur ein Verwaltungs-Gebaude 
des Stumm-Konzernes in Dusseldorf.

u einem  engeren W ettbew erb  ziir E rlan - 
g ung  v on  E ntw iirfen  fiir ein Y erw altungs- 
G ebaude au f einem  G elande an  der 
Ludendorff-StraB e in D usseldorf h a tte  
der S t u m m - K o n z e r n ,  G. m. b. H. in 
D usseldorf 8 A rch itek ten  eingeladen. die

w ir Seite 460 des Jahrgranges 1921 genann t haben. Yon 
diesen A rch itek ten  w aren 9 Entw iirfe eingegangen. 
von  denen 3 durch P reise ausgezeiehnet w urden. Die 
T rag er d ieser Preise sind an  der gleichen S telle ge
nann t. D as B auprogram m  forderte  ein Y e r w a l t u n g s -  
G e b a u d e  auf einem G elande von 55 m F ron tb reite



und 40 m in derT iefe. Fiir jede einge- 
reichte Arbeit war eine Entschadi- 
gung von 20 000 M. yorgesehen: 
auBerdem sollten ein I. Preis von 
‘20C00 M. und ein II. Preis von 
15 000 M. verteilt werden.

Zur Erlauterung der Bauaufgabe 
wurde den Teilnehmern des Wett- 
bewerbes m itgeteilt, daB die Firma 
Gebriider Stumm, G. m. b. H. in 
Neunkirchen a. d. Saar ais Familien- 
Unternehmen der Familie von Stumm 
seit Generationen ein groBes Unter- 
nelimen der Hiittenindustrie ist. 
Urspriinglich nur im Saargebiet und 
in Lothringen ansassig, hat die 

den ungliicklichen  
einen groBen Teil 
im Siidwesten ab- 

Sie hat sich ais 
in Rheinland-W estfalen eine 
von Unternehmungen der

Firma durch 
K riegsausgang  
ihres Besitzes 
treten miissen. 
Ersatz 
Reihe

Entwurf „ W e i f i e r  S t e r n  i m  b l a u e n  F e l d “  von Prof. Wilh. K r e i s  in Dusseldorf. I I .  Preis, standen

Ent wurf  „Rheinland“ von Prof. P eter Behrens in N eubabelsberg. I I I .  Preis.

Bergbau- und Htitten-Industrie an- 
gegliedert, wrodurch ein rheinisch- 
w estfalischer Stumm-Konzern ent- 

Fiir die VerwTaltung 
dieses Konzernes soli 
das Geschaftshaus er- 
richtet werden.

Dem Architekten war 
die Aufgabe gestellt, 
ein Verwaltungsge- 
baude zu entwerfen, 
bei welchem die Folge- 
rungen aus dem ver- 
lorenen Krieg und der 
wirtschaftlichen Lage 
Deutschlands gezogen 
sind: Das Haus sollte 
das w^urdige Heim eines 
groBenlndustrie-Unter- 
nehmens sein und den 
darin Tatigen eine an 
genehm e und gesundf 
Arbeitsstatte bieten  
es sollte aberim G egen  
satz zu den prunk 
haften Yerwaltungs 
gebiiuden, w ie sie vo: 
dem Krieg entstandei 
sind, errichtet werdei 
unter Aufwendung ein 
fachster Mittel in Mate 
rial und Formgebung 
aber nicht auf Kostei 
wirklicher Gediegen
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heit, sondern eher noch dauerhafter ais fruher und bei 
hóchster W irtschaftlichkeit in der Raumausnutzung 
und in den Betriebskosten. Fiir die Firma Stumm 
handelte es sich also nicht nur darum, fiir ihr Haus 
lediglich eine 
gute Fassade zu 
bekommen, viel- 
mehr war fiir sie 
die Losung die 
wertvollste, die 
mit einer kiinst- 
lerisch schonen 
Formgebung die 
hochste W irt

schaftlichkeit 
vereinigt.

Urspriinglich 
warbeabsicbtigt, 
daB die Firma 
Stumm und die 
Stadt Dusseldorf 
oder die von  
dieser errichtete 
Burohaus-Gesell- 
schaft m. b. H.

einen gemein- 
samen W ettbe
werb ausschrei- 
ben sollten, ein- 
mal, damit auch 
die von derBiiro- 
haus-Gesellschaft 
m. b. H. auszu- 
bauende Liicke 
zwischen dem 
Stahlhofunddem  

Stumm-Haus 
sich in das archi- 
tektonische Ge- 
sam tb ild eii^ ^ e, 
dann auch, da
mit bei der Wahl 
des Grundrisses 

des neuen  
Stumm-Hauses 

unddes anstoBen- 
denTeilesdesvon  
derBiirobaus-Ge- 
sellschaftm . b.H. 
zu errichtenden  

Gebaudes so 
zweckmaBig wie 

moglich ver- 
fahren werden 
konne. Die dazu 
notigenYerhand- 
lungen mit dem 
Stahlwerks- Ver- 
band ziehen sich 
aberin d ieLange, 
sodaB ihr Ergeb- 
nis nicht abge- 
wartet werden 
kann. Beabsich- 
tigt ist nach wie 
vor. daB durch 
geeignetes Zu- 
sam menlegender 
Hofe oder Licht- 
hofe beide Teile 
Vorteile haben 
sollen, wie auch, 
daB das archi- 
tektonische Ge- 
samtbild gewahrt wird. Im Ubrigen sind es zwei ge- 
trennte Gebaude. Das Stumm-Haus soli also mit dem 
anderen keine geschlossene Fassade bilden, sondern 
sich ais selbstandiges Gebaude deutlich kennzeichnen.

Das Haus soli ferner so hoch gefiihrt werden, ais es die 
Riicksicht auf die Nachbarn, auf das architektonische 
Gesamtbild und auf die W irtschaftlichkeit der Bau
kosten erlaubt. Ohne daB das Haus einen engen und

beengenden Ein- 
druck macht und 
ohne daB Licht 
und Luft man- 
geln, sollen die 
Hohe der Stock- 
werke, das Aus- 
maBderTreppen, 
Korridore und 
Nebenraume und 
die Abkiihlungs- 

flachen wirt- 
schaftlich zweck
maBig im Sinne 
hochster Raum
ausnutzung und 
wirtschaftlicher 
Betriebsfiihrung 

gewahlt werden. 
Bei der Anord- 
nung und Form
gebung der Ein- 
zelheiten und bei 
der Wahl des 
Materials fiir den 
inneren Ausbau 
muB darauf Be- 
dacht genom men 
werden, daB das 
Haus ais Ge- 
schaftshaus viele  
und vielerlei In- 
sassen hat, aber 
moglichst wenig 
Reparaturen be- 
anspruchen soli.

Die Firma be- 
notigt das Haus 

fiir absehbare 
Zeit nicht aus- 
schlieBlich fiir 

ihre eigenen  
Zwecke. Sie wird 
fiirs Erste nur 
einen kleinen  
Teil fiir sich 
selbst brauchen 
unddengroBeren  
Teil an ihr nahe- 
stehende Firmen 
und an Fremde 
vermieten. Da
mit die Biiro- 
raume der Firma 
Stumm aber von  
denen der Mieter 

abgesondert 
sind, muB das 
Haus zwei oder 
drei Eingange 

haben, wovon  
der eine fiir die 
Firma Stumm, 
der andere oder 
die anderen fiir 
die Mieter ge- 
dacht sind. Die 
Anordnung der 
Raume muB so 
sein, daB die 

Firma Stumm sich durch Hinzunahme weiterer Raume 
ausdehnen kann, ohne daB der innere Zusammenhang 
ihrer Geschaftsraume gestort wird. Hieraus geht her- 
vor, daB auf groBte Teilbarkeit der Raume und ent-

E ntw urf „ W e i f i e r  S t e r n  i m  b l a u e n  F e l d “  von Prof. Wilh. Krei s  in Dusseldorf. HPreis.

Ent wurf  „ R h e i n l a n d “  von Prof. Pet er  Behrens in Neubabel sberg.  III. Preis.
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sprechende Anordnung der gemeinschaftlich zu be- 
nutzenden Raume Bedacht genommen werden mula.

Die im Haus untergebrachten Firmen sollen auch 
ihre Sitzungen im Haus abhalten konnen, deshalb sind 
ein Sitzungssaal fiir etwa 40—50 Personen und zwei 
kleinere Sitzungsraume mit den notigen Nebengelassen 
vorzusehen. Sie sind so anzuordnen, daB sie sowohl 
von den Geschaftsraumen der Firma Stumm ais auch 
von dem iibrigen Haus aus zuganglich sind und 
moglichst in der Nahe eines fiir die Mieter bestimmten 
Einganges liegen. Fiir diese Sitzungsraume kann viel- 
leicht zum Teil Oberlicht verwendet werden.

Im SockelgeschoB oder im oberen Teil des Hauses 
(Dachstock, Dachgarten) ist eine Kantine fiir 100 bis 
150 Personen mit einigen Nebenraumen vorgesehen.

Auf Grund dieser Bestimmungen fand der Wett- 
bewerb statt. Die eingegangenen 9 Entwiirfe wurden 
durch das S. 460 des Jahrganges 1921 genannte Preis- 
gericht beurteilt. Nach der Niederschrift des Preis- 
gerichtes wurden die Entwiirfe „Industrie „Wieder- 
aufbau“, „GeneralbaB“, der HauptgrundriB des Ent- 
wurfes „Klinker“ und die Lósungen 2 und 3 des Ent- 
wurfes „Drei W ege“ zunachst zuriickgestellt, weil sie 
teils in den Grundrissen, teils in der Entwicklung der 
AuBenarchitektur von anderen Entwiirfen iibertroffen 
wurden. Weiter wurden nach mehrmaliger Priifung 
ausgeschaltet die Entwiirfe „St.“ und die Losung 1 
des Entwurfes „Drei W ege“. Die in engster Wahl 
verbliebenen Entwiirfe fanden nun die in nachster 
Nummer folgende Beurteilung durch das Preisgericht.

SchluB folgt.
Vermischtes.

Die Baukunst auf der „Deutschen Gewerbeschau“ 
Miinchen 1922. Der Jury fiir die Abteilung „Baukunst im 
Lichtbild" gehoren an in Berlin Prof. S e e c k ,  Geh. Reg.- 
Rat Prof. Dr. G. B e s  t e l m e y e r ,  Dr. R i e z 1 e r ; in 
Miinchen die Hrn. Prof. B i e b e r , Bauamtmann Dr. Rud. 
P f i s t e r und Dr. K a r l i n g e r .  —

Schadhaftigkeit eiserner Fahnenstangen auf Dachern. 
Gelegentlich der Erneuerung von eisernen auf den Dachern 
der Hauser befestigten Fahnenstangen ist bemerkt worden, 
daB die Flaggenschafte an den durch die Yerkleidungs- 
bunde verdeckten Stellen von Rost stark angegriffen, teil- 
weise sogar fast vollstandig zerstort waren, so daB die 
Standsicherheit der Fahnenstangen gefahrdet war. Durch 
das Herabstiirzen eiserner Fahnenstangen konnen aber 
nicht allein Beschadigungen an den Hausera, sondern auch 
erliebliche Gefahren fiir den Yerkehr und fiir die auf der 
StraBe befindlichen Menschen, herbeigefiihrt werden. fiir die 
die Hauseigentiimer verantwortlich gemacht werden miiBten.

Da die Schaden an den Fahnenstangen infolge der 
Yerkleidung durch die Bundringe nicht leicht erkennbar 
sind, empfiehlt es sich dringend, die auf den Dachern oder 
an den Hauserfronten angebrachten eisernen Fahnen
stangen von Zeit zu Zeit durch einen Sachverstandigen 
auf ihre gute Beschaffenheit und sichere Befestigung unter- 
suchen und die Schaden beseitigen zu lassen. —

Zum Generaldirektor fiir Stadtebau und Siedlungs- 
wesen von GroB-Berlin wurde in der Sitzung des Berliner 
Magistrates vom 4. Jan. 1922 der Stadtbaurat a. D. K. 
E 1 k a r t in Spandau gewahlt. Wir begriiBen in dieser 
Wahl die Gewinnung eines Fachmannes fiir die weittra- 
gende und verantwortungsvolle Stelle, der sich durch seine 
Arbeiten im Dienste der Stadt Spandau ausgezeichnet be- 
wahrt hat und die in Betracht kommenden Verhaltnisse 
von GroB-Berlin durch seine Tatigkeit genau kennt. Nach 
der Schleifung der Festungswerke von Spandau hat er 
fiir diese Stadt Bebauungsplane aufgestellt, die in gleicher 
Weise von weit blickender Bodenpolitik wie von hervor- 
ragender baukiinstlerischer Gesinnung zeugen. Aller- 
dings wird er sich sein Amt und seinen Einflufi erst 
schaffen miissen; daB ihm das aber gelingt, bezweifeln 
wir bei der Initiative, die seine Tatigkeit beseelt, nicht, —

Wettbewerbe.
Einen W ettbewerb zur Erlangung von Entwurf 2n fiir 

ein Ehren-Denkmal in Ober-Salzbrunn erliiBt der Gemeinde- 
Yorstand mit Frist zum 15. Febr. 1922 unter den in der 
Provinz Schl&sien ansassigen oder geborenen Kiinstlern. 
3 Preise von 2500, 2000 und 1500 M.; 2 Ankaufe fiir je
750 M. Im Preisgericht u. a, die Hrn. Landesbaurat 
Dr. B u r g e m e i s t e r und Arch. H e 1 b i g in Breslau, 
sowie Garten-Inspektor K r a f t  in Ober-Salzbrunn. Unter
lagen gegen 10 M., die zuriick erstattet werden, durch den 
Gemeinde-Yorstand. —

E i n e n  W e t t b e w e r b  z u r  Erlangung von Entwiirfen fiir 
e i n  K r i e g e r - D e n k m a l  i n  T egernsee erliiBt der „Bayerische 
Landesverein fiir Heimatschutz“ auf Veranlassung des Ge- 
meinderates von Tegernsee unter den in Bayern ansassigen 
Kiinstlern mit Frist zum 1. Marz 1922. Fur Preise stehen 
10 000 M. zur Verfiigung. Im Preisgericht befinden sich die 
Architekten B i e b e r in Miinchen und Oberbauamtmann 
E g e r e r in Rosenheim, Maler Prof. G e o r g i in Miinchen, 
Bildhauer K n e c h t  daselbst, die Professoren P e z o 1 d 
und R o e m e r , sowie Architekt Dr. S t e i n 1 e i  n in 
Miinchen. Einer der preisgekronten Entwiirfe soli zur Aus- 
fiihrung gelangen. Unterlagen gegen 15 M. durch die Ge- 
schaftsstelle des genannten Vereins, Ludwig-StraBe 14 in 
Miinchen. —

Ein W ettbewerb zur E rlangung von Entwiirfen fiir eine
stiidtische V olksschule in Landau (Pfalz) wird vom Biirger-
meisteramt mit Frist zum 1. April 1922 unter den in Bayern, 
Wiirttemberg und Baden ansassigen Architekten erlassen. 
Drei Preise von 12 000. 9000 und 7000 M. Fiir Ankaufe 
mindestens 2000 M. Im Preisgericht u. a, die Herren 
Stadtbaurat K a 1 b f u s in Landau, Dir. Dr. Gr a f  in 
Kaiserslautern, Prof. Paul S c h m i t t h e n n e r  in Stutt
gart und Oberreg.-Rat U l l m a n n  in Speyer. Unter den 
Stellvertretern Bez.-Baum. K o n i g  in Bad Diirkheim. 
Unterlagen gegen 10 M. durch das Biirgermeisteramt in 
Landau. —

Wettbewerb Krieger-Denkmal Goch. Die Denkmal-
Kommission hat einstimmig beschlossen, den durch Ankauf 
ausgezeiclmeten Entwurf „ H e i l i g t u m "  des Regierungs- 
baumeisters J. P o p p i n g h a u s  in Cleve auszufiihren. 
Der Entwurf zeigt eine Art Tempel, in der Mitte der Halle 
die Gestalt eines knieenden, auf sein Schwert gestiitzten 
Kriegers, an den Seiten der Halle im Inneren Bronzetafeln 
mit den Namen der Gefallenen. —

W ettbewerb Lichtspielhaus und Einfam ilienhauser Bad 
Harzburg. Es liefen 20 Bearbeitungen ein. Der I. und der
II. Preis wurden zusammen gelegt und je eine Halfte ver- 
liehen den Entwiirfen „Der Eltern Segen . . des Archi
tekten Hans K 1 i n k e in Harzburg und ,.Harzburg“ des 
Architekten Heinr. S t e g e in Hannover. Der III. Preis 
wurde dem Entwurf „Es griiBe die Tanne . . .“ des Archi
tekten Paul S c h u l z e  in Berlin-Tempelhof und Otto 
F 1 o t e in Charlottenburg zugesprochen. Den IV. Preis 
erhielt der Entwurf „Weihnachten“ des Architekten Martin 
F o r s t e r  in Zwickau i. S. Ein Entwurf des Architekten 
Dr. K o e e b u s c h  und T u x h o r n in Hannover wurde 
zum Ankauf empfohlen. —

W ettbewerb Bezirksschule Emden. Die Frist zur Ein- 
sendung der Entwiirfe ist bis zum 31. Januar 1922 erstreckt 
worden. —

T ote .
Fritz von Miller f-  In der Nacht vom 29. auf den

30. Dezember 1921 starb in Miinchen im hohen Alter von 
81 Jahren der Goldschmied Professor Dr. h. c. Fritz v o n  
M i l l e r ,  ein fiihrender Kiinstler in der kunstgewerblichen 
Bewegung Deutschlands im letzten halben Jahrhundert. 
Der Kiinstler war am 11. November 1840 ais Solin des Erz- 
gieBers von Miller in Miinchen geboren und wurde 1866 
ais Lehrer an die Kunstgewerbeschule in Miinchen berufen. 
der er bis zum Jahr 1911 angehorte. Durch seine schopfe- 
rische Tatigkeit auf dem Gebiet der Gold- und Edel- 
schmiedekunst, bei der auch das arehitektonische Element 
mit einem gewissen romantischen Einsehlag eine groBe 
Rolle spielte, wurde er zum „Wiedererwecker der deutschen 
Goldschmiedekunst im 19. Jahrhundert11, ais der er allge- 
mein anerkannt wurde. Vom Vaterhause ber an den Veikehr 
mit dem Edelmetall gewohnt, hat er ihm gleich seinen beiden 
Briidern Ferdinand und Ludwig Jahrzehnte lang die sorg- 
samste Pflege zuteil werden lassen. Seine Tafelaufsatze 
sind Meisterwerke in Erfindung und architektonischem 
Aufbau. Seine Becher und anderen EdelgefaBe nahmen 
sieli die Werke der alten Goldschmiedekunst mit gliick- 
lichstem Gelingen zum Yorbild. In der Formensprache 
folgte er dem deutschen Mittelalter, aber auch der 
italienischen Hoehrenaissance, wie sie in Bayern und 
Miinchen ihre Abwandlung gefunden hatte. Die Mannig- 
faltigkeit der Materialien suchte er zu erhohen, indem er 
nicht nur Gold, Silber und Email verwendete, sondern auch 
edle, halbedle Gesteine, Perlen, Muscheln in die Erfindung 
einbezog. Fritz von Miller war Ehrendoktor der Tech- 
nischen Hochschule in Miinchen, die damit seine iiber- 
ragende Bedeutung fiir das deutsche Kunstgewerbe an- 
erkannte. —____________________

Inlialt: Bescliriinkter Wettbewerb zur Erlangnn^ eines
Entwurfes fiir ein Yerwaltungs-Gebiłude des Stumiii-Konzernes 
in Dusseldorf. — Vermisclites. — Wettbewerbe. — Tote.—
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