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(SchluB

o lg en d es is t d as  U rte il iiber die 
in  e n g s te r  W a h l verb liebenen  
E n tw u rfe :

E n tw u rf  m it dem  K ennze ichen : 
W e i B e r  S t e r n  i m  b l a u e n  
F  e 1 d  (S. 18 u n d  19). U n te r den  
E n tw iirfen , d ie  au f eine gescldos- 
sene  S traB en -F assad e  h in a rb e iten , 
e rseh e in t d ie  A rb e it d a d u rc h  be- 
m e rk en sw ert, daB sie sich  d er 

h e ran d ran g en d en  U m g eb u n g  g eg en iib e r d u rch  d as  
H erausheben  e ines M itte lb au es  m it h o h e re r H au p t- 
gesim slage g u t b e h a u p te t. D er B au p la tz  is t b eso n d ers  
w irtschaftlich  a u sg e n u tz t, u n d  es s ind  d och  k la re  Be- 
leu eh tu n g s-V erh a ltn isse  e rre ic h t; led ig lich  d er B iiro tra k t 
an der W estse ite  des In n en h o fes  g ib t zu B ed en k en  A nlaB. 
E ine V e rb re ite ru n g  des H ofes a u f  K o sten  d ieses F liige ls 
e rseh e in t n ic h t au sg esch lo ssen . D ie V erkehrs-V erha .lt- 
nisse im  G eb au d e -In n e ren  s in d  sc h a rf  h e rau s  g e a rb e ite t . 
U nter den  a u f  G ru n d  v e rsc h ie d e n e r  A ch sen  en t- 
w ickelten  F a ss a d e n  w ird  dem  S y stem  m it d e r  3,20 m 
A chse d e r  V o rzu g  g eg eb en ; e s  m iiB te m it dem  G ru n d 
riB in V e rb in d u n g  g e b ra c h t w e rd en , d e r  den  H ofraum  
fiir G esch a ftszw eck e  a u sn u tz t. V on  d e r  AuBen- 
a rch itek tu r w ird  e rw a r te t , daB d ie  fa rb ig e  G lied e ru n g  
der zu riick  lie g e n d e n  T e ile  zw ischen  d e r  flachen  
Bogenreihe d e r  F ro n t  L eb en  g eb en  w ird .

K en n w o rt: „ G r o B e  H  o f e“ (S e ite  17 u n d  18). 
Der E n tw u rf  n im m t in  s e h r  g e sc h ic k te r  W e ise  d ie  V er-

a u s  N r. 3.)

■ tikal-T endenz d e r v o rh an d en en  B au ten  au f u n d  b rin g t 
d ieses M otiv  in  d em  ąu e rlie g e n d e n  H o ch h au sb au  zu 
e in e r g ro B artig en  S te ig e ru n g . D ieser H o ch h au sb au  
w ird  d u rch  e in en  groB en H ofraum  v on  d e r M asse des 
S tah lho fes  u n d  seinem  zu k iin ftig en  A bschluB bau  los- 
g e lo s t, zu  dem  d u rc h  d en  V e rb in d u n g sb au  ein  se lb st- 
v e rs ta n d lic h e r  zw an g lo se r U b erg an g  geschaffen  w ird . 
D ie G e sa m tg ru p p ie ru n g  is t  v o n  gToBem m alerischen  
R eiz u n d  d ab e i fo lg e ric h tig  b is zu r E in flig u n g  des T or- 
h au ses  d u rch g efiih rt, D u rch  d ie  S ch affu n g  v o n  n u r  
zw ei g roB en H o frau m en  w ird  fiir d ie  B iiro rau m e vo r- 
z tig liche B e lich tu n g  g ew ah rle is te t.

D ie G ru nd riB losung  i s t  so  e in fach  u n d  u b e rs ich t- 
lich , ohne jeg lich e  R au m v ersch w en d u n g  fiir K o rrid o re , 
T re p p e n h a u se r  u n d  N eb en rau m e, daB sich  d ie  p ra k -  
tisc h e n  B ed iirfn isse  u n d  W iin sche  d e r F irm a  le ich t 
b e fr ied ig en  la s sen  w erd en . B esonders zw eckm aB ig 
is t  d ie  A n fa h rt d u rc h  d en  an  d e r S traB e ge leg en en  
H of, d e r a u c h  zum  W a rte n  v on  A u to s b e n u tz t w e rd en  
k an n . E in e  B ee in tra c h tig u n g  des in  re ich lich  groB er 
E n tfe rn u n g  g e p la n te n  B tirohauses am  A llee -P la tz  w iirde  
d u rc h  d as  S tum m ’sche  H ochhaus in  k e in e r  W eise  ein- 
tre te n .

K e n n w o rt: „ K 1 i n  k  e r “ . D er E n tw u rf  f iih rt im  
U b erg an g  vom  S ta h lw e rk sv e rb a n d  d essen  d re ite ilig e  
G ru p p e n g lie d e ru n g  fo r t, d ie  sich  im  S tu m m ’sch en  B au  
w e ite r  au flo s t u n d  d a d u rc h  d iesem  d ie  g e fo rd e rte  Selb- 
s ta n d ig k e i t  g ib t, Zu b em an g e ln  is t  d e r  g ew altsam e  
U b erg an g  v o n  d e r  s ta rk e n  V e rtik a l-G lie d e ru n g  zu r
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H orizontalen  in den S tockw erken  uber dem  H au p t 
gesim ś, ebenso das scharfe  E in schneiden  d er E in g a  „ - 
to re  in die V ertika l-T eilung . Die A uflósung  d er ge- 
sam ten  F ro n t in ein  e inziges schm ales A chsensystem  
ersche in t aus p rak tisch e n  G riinden begriiB ensw ert,

A is G rundriB  z ieh t das P re isg e rieh t n u r die L osung  
der Y arian te  in B etrac lit. H ier is t  die A nlage k la r  
u nd  iibersieh tlich  g e s ta lte t m it gu ten  L ich tv e rh a it- 
nissen . N icjit g e lost s ind  die Z ugange, w elche die 
nach  dem  P rog ram m  g efo rderte  T ren n u n g  der b tum m  
schen B uroraum e vo n  den  verm ie tb a ren  n ich t gen u g en a  
in di'£ E rsch e in u n g  tre te n  lassen  u nd  u n k la re  Z ugangs- 
V erhaltn isse  zu den T rep p en h au se rn  ergeben. D er er- 
re ich te  N u tzeffek t is t geringer, w ie bei and e ren  L n t- 
w iirfen.

K ennw ort: „R h  e i n  1 a  n  d “ (S. 18 u nd  19). D er E n t- 
w urf n im m t durch  die gleichm aBige A chsenteilung  und  
die dadu rch  erzielte beliebige R aum ein te ilung  zunachst 
seh r fiir sich ein. A uch sichert die R eihung  d er eng ge- 
s te llten  P feiler m it tie fe r L eibung  im G egensatz  zu 
vo llw andigen  Seitenflachen der D ach au fb au ten  dem 
G ebaude e ine  s ta rk ę  a rch itek to n isch e  W irkung . D er 
herv ó rrag en d e  E in d ru ck  w ird  aber e rk au ft d u rch  ge-

w issen  Y e rlu s t a n  L ic h tfla c h e  fiir die B uroraum e an 
d e r  V o rd e rfro n t, sow ie  d u rc h  seh r ung iinstige  Be- 
le u ch tu n g s-Y e rh a ltn isse  fu r v ie le  B iiros an  dem  schacht- 
a r t ig  g e s ta lte te n  L ich th o f. A uch  d e r n u r auf kiinst- 
liche B e leu ch tu n g  an g ew iesen e  V o rp la tz  v o r den Auf- 
z ii^en yom  fiin ften  b is a c h te n  S to ck w erk  muB ais 
M angel b eze ich n e t w erd en . N eb en rau m e und  K orridore 
nehm en im  G rundriB , in sb eso n d ere  in  den oberen 
S to ck w erk en , e inen  re ich lich  groB en R aum  in An- 
sp ruch .

N ach  e rn e u te r  B e ra tu n g  k am  d as  P re isg e rieh t zu 
dem  einstim m igen  E n tsch luB , dem  E n tw u rf „G r  o B e 
H o f e “ des A rc h ite k te n  P ro f . P a u l B o n a t z  in S tu tt
g a r t den  I. P re is  zu zu e rk en n en . M it g le icher Einstim m ig- 
k e it w urde  d e r II. P re is  d em  E n tw u rf  m it dem  Kenn- 
zeichen des w eiBen S te rn e s  im  b lau en  F e ld  des Prof. 
W ilh. K  r e i s in D iisse ldorf verlieh en . D a nun  aber der 
E n tw u rf „R  h  e i n  1 a  n  d “ w eg en  se iner k iinstleri schen 
G esam tstim m ung  leb h a fte s  In te re sse  e rreg te , ste llte  der 
S tum m -K onzern  e inen  III. P re is  in  H ohe von  10 000 M. 
zur V erfiigung , d e r d ie se r A rb e it e instim m ig  zuerkannt 
w urde . A is V e rfa sse r e rg ab  sich P ro f. P e te r  B e li r  e n s 
in N eubabelsberg . —

Gedanken zum R eichsm ieten-G esetz. (SchiuB a u s  N o. 5.)

ach dem  Y orstehenden  is t die S te igerung  
der W ohnungs-B ru ttom ieten  e tw a  d er 
50. T eil von  d er S te igerung  d e r P re ise  fu r 
die versch iedenen  L ebensbediirfn isse. N un 
is t jedoc-h die B ru ttom iete  iib e rh au p t n ich t 
die E innahm e des H ausbesitzers , sondern  

v ielm ehr der nach  A bzug d er S teuern , o ffen tlichen  
L asten , H ypo thekenz in sen  und  U n te rh a ltu n g sk o s ten  
yerb leibende R est. W enn  d ann  das E inkom m en  bis 
au f N uli und  w eit u n te r N uli h e rab s in k t, d an n  h a t die 
P ro p o rtio n srech n u n g  zu den A usgaben  iib e rh au p t e in  
E nde. SchlieBen diese T a tsac h en  das angem essene, 
das vernunftgem aB e Y erh a ltn is  zw ischen E innahm e 
und  A usgabe in  sich?

D er v i e r t e  L e i t s a t z  e n th a lt eine G egeniiber- 
s te llung ; er la u te t:  „D as V erhaltn is der M iete zum 
G esam teinkom m en bei den  M ietern w a r v o r  der 
R evo lu tion  im  M ittel e tw a  w ie 1 :5 ,  h e u te  is t es w ie 
1 : 25 bis herab  au f 1 : 50.“

Es lieg t n ich t der m indeste  G ru n d  v o r, w arum  
dieses V erh a ltn is  n o rm aler W eise h eu te  e in  an d e res  
sein  miiBte ais v o r 3 J a h re n ; im  G egenteil, w as d a 
m als das R ich tige  w ar, muB n o tw en d ig  auch  h eu te  
das R ich tige  sein . D ieser ung eh eu re  U n te rsch ied  in  
dem  V erh a ltn is  v on  dam als u nd  h eu te  e rb r in g t den  
sch lagenden  B ew eis vo n  der g a n z e n  G r o B e  d e r  
U n g e r e c h t i g k e i t ,  w e l c h e  d u r c h  d i e  
w i d e r S i n n i g ©  H o c h s t m i e t e n - F e s t s e t -  
z u  n  g  u nd  die iib rigen  dah in g eh en d en  M aBnahm en 
v e rk o rp e rt is t. D er W e rt u n se re r W oh n u n g en  gegen- 
iiber d en  sonstigen  L ebensbed iirfn issen  is t  h eu te  der- 
selbe w ie dam als.

N ach  den y o rs teh en d en  A usfiih rungen  m iissen  w ir 
es aussp rechen , daB schw ere F eh le r b eg an g en  sind . 
E in  L eich tes is t es, d u rch  v e rk e h r te  M aBnahm en die 
J a h rh u n d e rte  a lte  W irtsch a fts - u n d  E ig en tu m s-K u ltu r 
an  unseren  W o hnhausern  zu v e rn ich ten ; ab e r ung laub - 
lich schw er is t es, d iese K u ltu r  w ied e r ins L eben  zu 
rufen , nachdem  sie v e rn ic h te t is t. E in  L e ich tes  is t  es, 
in  g leicher W eise M illiarden  vom  N a tio n a lv e rm o g en  
d u rch  den  V erfa ll d er H au ser zu v e rn ic h te n ; ab er un- 
m oglich  is t  es in  d iesem  F a li, den  S chaden  w ied er zu 
heilen . E s  g i l t n u n  z u  r e t t e n ,  w a s  n o c h  z u 
r e t t e n  i s t .  In  unserem  K am pf gegen  die fa lschen  
G rund an sch au u n g en  in  d er zu lo senden  groB en F rag e  
stoBen w ir zu n ach st au f e inen  Ir rtu m , d e r d ie  groBe 
iiberw iegende M ehrheit n ic h t n u r im  P u b lik u m , so n 
d e rn  n am en tlich  auch  in  den  m aB gebenden  K re isen  
b eherrsch t.

D iese M ehrheit h a t die E m pfindung , a is ob u n se re  
H au se r g leichsam  vofi se lb s t e n ts ta n d e n  w a ren ; es 
feh lt an je d e r  Y o rste llu n g , an  jodem  Y erh a ltn is  fiir die
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un g eh eu ere  A rbe it, d u rch  w elche d ie  H au ser en tstanden 
sind. A n  jed em  g ro fie ren  H a u s  is t  n ic h t bloB m ateriell, 
sondern  au ch  g e is tig  Ja .h re  la n g  g e a rb e ite t w orden; 
d ie  schaffenden  A rc h ite k te n  h ab en  h ie rb e i ebenso 
J a h re  lan g  tag lich  n ic h t e tw a  8  S tu n d e n , so n d ern  etwa 
12 bis 15 S tu n d en  in te n s iv  g e a rb e ite t . D ie A rbeiten 
an  d er E rh a ltu n g , V e rw a ltu n g  u n d  U n te rh a ltu n g  der 
H au se r k a n n  n u r  d e r  b e u rte ile n , d e r  sie au s  E rfahrung 
k en n t. S chw erer a b e r  a is  d ie  A rb e ite n  fa llen  in s  Gewicht 
d ie  d rlick en d en  S o rg en  u n d  d ie  F a lle  vo llig er Rat- 
lo s igke it, d ie  o ft k au m  en d en  w o llen . D as Sprich- 
w o rt, daB je d e r  H au sb es itz e r n u r  zw ei g liick liche  Tage 
ha t, is t  h eu te  zeh n fach  zu r W a h rh e i t g ew orden . Eine 
w e ite re  T a tsa c h e , d ie  v o n  d e r  g roB en M ehrheit aus 
U n k en n tn is  n ic h t m in d e r  a u Ber a c h t g e la s sen  is t, liegt 
d a rin , daB in  u n zah lig en , v ie lle ic h t in  den  meisten 
F a llen  die g ro B stiid tischen  W o h n h a u se r  d as  m aterielle 
E rg eb n is  d e r  g an zen  L e b e n sa rb e it ih re r  B esitze r sind.

W as fo lg t n un  au s  d en  y o rs te h e n d e n  A usfiihrungen? 
a. D er b ish er in  G roB -B erlin  b is a u f  70 vH. ge- 
s te ig e rte  M ie tau fsch lag  zu r G ru n d m ie te , e r  is t  eine aus 
d er L u ft g eg riffen e  Z ah l oline je d e  rech n e risch e  Grund- 
lage . In  den  y e rsch ied en en  S ta d te n  s in d  j a  diese Zu- 
schliige auch  gan z  y e rsc h ie d e n  angenom m en . W enn 
d ie  H au sb esitz e r au ch  in  N a h ru n g  u n d  K le id u n g  ein- 
fach  u n d  k iim m erlich  s ich  d u rc h f r is te n , k o n n en  sie 
doch  m it R iick s ich t au f d ie  u n u m g a n g lic h e n  Ausbesse- 
ru n g e n  b e i 150 vH . A u fsch lag  zu r G ru n d m ie te  noch 
n ic h t ih r  D ase in  b e s tre ite n  u n te r  d e r  unw ahrschein- 
lichen  V o rau sse tzu n g , daB S te u e rn  u n d  L a s te n  gegen 
den  h eu tig en  S ta n d  sich  n ic h t m e h r erhohen . Aus 
G riinden  des m o ra lisch en  R ech te s  w ie  d e r  L og ik  muli 
d ah e r g eg en  je d e  d e ra r tig e  F e s ts e tz u n g  e ines Prozent- 
sa tzes  E in sp ru c h  e rh o b en  w erd en .

b. S o d an n  muB E in sp ru c h  d a g e g e n  erhoben 
w erd en , da.fi d ie  v o llig  zu fa llig e  M iete v o m  J u l i  1914, 
w elche d am als  d a s  E rg e b n is  au s N o t u n d  Sorge  um 
das L ee rs teh en  d e r  W o h n u n g e n  w a r, a is  dauernde 
G ru n d lag e  fiir d ie  M iethohen  an g en o m m en  w ird .

c. E s is t  d u rch  g ese tz lich e  o d e r V erw altungs- 
M aB nahm en d ie  M o g lich k e it zu  sch a ffen , daB der 
K a u fe r e ines M ie thauses in n e rh a lb  e in e r bestim m ten 
I  r i s t  nach  dem  K a u f in  dem  g e k a u f te n  H au s  eine ge- 
e ig n e te  W o h n u n g  h ab en  k a n n .

d. F iir  d ie  F e s ts te llu n g  des m a te r ie lle n  W ertes 
der W  o h n h au se r s in d  fiir d ie  Yorhandenen H auser 
ebenso  w ie fiir d ie  n eu  zu b a u e n d e n  d ie  heutigen 
1 re ise  fiir M a te ria ł u n d  A rb e its lo lm e  in  A n sa tz  zu  bringen.

e. F  iir die g esam te  G ese tzg eb u n g  iib e r d en  Besitz 
v o n  W o h n h au se rn , w ie  iiber d ie  V e rm ie tu n g  v o n  Woh- 
n u n g en  haben  d ie  g ru n d s a tz lic h e  A n e rk e n n u n g  und

1 S chu tz  des p e rso n lich e n , fre ien  E ig e n tu m s  die
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G rundlage zu b ilden . A lle B esch ran k u n g en  u nd  
F esseln , w ie sie  je tz t  bestehen , nam en tlich  d ie  H ochst- 
m ieten-B estim m ung, u b e rh au p t die ganze  B ev o rm n n d u n g  
der H ausbesitzer sind zu b ese itigen ; es is t d a g e g e n  der 
vollig freie SchluB d e r M ietyertrage , w ie e r  v o r dem  
K rieg  bestanden  b a t, gesetzlich  zu g ew ab rle is ten .

f. U nsere tflberzeugung g e h t dah in , daB o h n e  
W ohnungsam ter d ie  W ohnungsfrage  le ich te r u n d  n a tiir - 
licher s i c h  w urden  losen  lassen , a is d u rch  die W ohnungs
am ter und  daB die einzige gesunde G esch a ftsg ru n d lag e  
fiir das Y erm ietungsw esen  die d e r u n m itte lb a ren  Ver- 
hand lung  zw ischen E igen tiim ern  u nd  M ietern  ist.

g. Um d ie  W o h n u n g sn o t zu verm indem . so llte  die 
n a c h s te  A rb e it sein , e rs te n s , a lle  d ie  v l®*e“  
fliissigen  B iiros zu b e se itig e n  u n d  die R au m e  tu r  die er- 
m ie tu n g  fre i zu  g eb en ; zw e iten s. d ie  za lilie ic  en in  
o beren  G eschossen  lie g e n d e n  W a s  chk  ii eh en , die ge- 
w olin lich  u n te r  sich  v e rfa u lte  B a lk e n la g e n  h a b e n , nacn 
V e rleg u n g  d e r  W asch k iich e  n ach  dem  K e lle r , ais W onn- 
rau m e  u m zu b au e n ; d r i tte n s  u n d  v o r  a llen  Dingen die 
u n g eh eu ere  Z ahl fre m d la n d isc h e r  H an d e ls leu te  dahm 
zu riick  zu  schaffen , w o d ie se  h e rg ek o m m en  sind. Durch 
diese M aB nahm en w iird e  in  d e n  G roB stiid ten  der gróBere 
T eil d e r  W o h n u n g sn o t b eh o b en  sein. —  —  X. —

Vermischtes.
Ausbreitung der Hochhaus-Bewegung. W ahrend Stadte 

wieMiinchen sich noch gegen die Errichtung von Hochhausern 
strauben — die stadtischen K orperschaften haben im 
Dezember vorigen Jahres acht H ochhausbauten m it der Be- 
griindung a b g e l e h n t ,  fiir solche Bauten liege in 
Miinchen keine Notwendigkeit vor und ihre E rrichtung 
miisse schon an der schwierigen Baustofffrage scheitern — 
schreitet F r a n k f u r t  a m  M a i n  dazu, mit ausiandischem 
Kapitał ein grofies G e s c h a f t s h a u s  a i s  H o c h h a u s  
im AnschluB an das MeB-Gelande zu errichten. Das Ge- 
lande ist von einer neu gegrtindeten K leider-Fabrik von 
der S tadt Frankfurt erworben und es erfolgt die Aus- 
fiihrung des Hochhauses im Ubereinkommen m it der Messe- 
und Ausstellungs-G. m. b. H. Das m it einem Aufwand von 
etwa 50 Mili. M. zu errichtende Gebaude soli in der Haupt- 
sache 5—6 Stockwerke erhalten, jedoch in einem Vorder- 
haus zu 12 Stockwerken ansteigen, von denen jedes 
5—600 'im Nutzflache enthalten wird. Die gesam te Nutz- 
flache des Hauses soli etwa 34 000 <1™ umfassen, in die sich 
die genannte Kleider-Fabrik, die Messe-Gesellschaft und 
Krupp in Essen teilen werden. —

Zur Zerstórung des Stadtbildes von Riedlingen in 
Wiirttemberg auBert sich der w iirttembergische „Bund fiir 
Heimatschutz" in folgender Weise:

„W er von den Reisenden, die m it der Donaubahn uber 
Tuttlingen fuhren, erinnert sich nicht des e i n z i g - 
a r t i g  s c h ó n e n  m i 11 e 1 a l  t  e r 1 i c h e n S t a d t 
b i l d e s  v o n  R i e d l i n g e n ,  das ihn von seiner Hohe 
her mit den machtig ragenden malerischen Giebeln und 
Tiirmen griiBte? Seit einigen Tagen ist auch dieses Stadt- 
bild W iirttembergs v e r w i i s t e t .  Das an die R este der 
uralten Stadtbefestigung sich ansehlieBende stattliclie 
K a p l a n e i h a u s  des ehemaligen F r a u e n k l o s t e r s ,  
jetzt Grasellissche „Scheuer“ genannt, der M ittelpunkt des 
ganzen Stadtbildes, mit seinem reizenden alten Tiirmchen, 
ist seit einigen Tagen dem Erdboden gleich gemacht. Eine 
hafiliche, die ganze S tadt verschandelnde Lticke klafft in 
dem ehemals so schonen Bild. W as Jahrhunderte liber- 
dauert hatte, mit allen ihren K riegsgreueln und Kriegs- 
zerstorungen, wurde in unserer angeblich so kultivierten 
Zeit fiir ewige Zeiten zerstort von einem einzelnen Biirger 
der Stadt, der ais Ersatz einen W arenschuppen auf dem 
Platz erbauen will. Vergeblich hatten  sich heimatliebende 
Personlichkeiten, vergeblich die S tadtverw altung und das 
„Landesamt fiir Denkmalpflege fiir die E rhaltung des un- 
ersetzlichen Bauwerkes eingesetzt. Der „Bund fiir Heimat- 
schutz“ horte leider erst vor einem Monat von der Sache 
und bot sich sofort an, kostenlos einen Sachverstandigen 
zur Untersuchung des Bauzustandes zu schicken. Auch das 
Zusammenbringen der noch fehlenden Kaufsumme ware 
ihm ein Leichtes gewesen. Der Besitzer entzog sich aber 
allen weiteren Verhandlungen, indem er den K aufer des 
Gebaudes zum sofortigen Abbruch drangte. Fflr die Ge- 
meindeverwaltungen unseres Landes aber móge dieser 
Fali ein Ansporn sein, dem in den A m tsblattern yeroffent- 
lichten Ersuchen des K ultusm inisterium s und des 
Ministeriums des Innem  zu folgen und moglichst vollzahlio- 
dem „Bund fur Heimatschutz“ (Geschaftsstelle Rotebiihl- 
StraBe 97, S tu ttgart) beizutreten, da der Bund, rechtzeitig 
angerufen, fast immer imstande sein wird, die bedrohten 
Heimatsdenkmale zu retten .“ Gibt) es denn in W iirttemberfr 
keine G e s e t z e  gegen derartige Greuel? Die Red. —

Personal-Nachrichten.
Dr.-ing. Fritz Schumacher. Zum E h r e n m i t g l i e d  

d e r  s t a a t l i c h e n  A k a d e m i e  d e r  K t i n ą t e  z u  
w i e n  ist auf einstimmigen BeschluB des Professoren- 
Kollegiums und mit Genehmigung des M inisterrates der 
Beigeordnete der S tadt Koln, B audirektor Prof. Dr.-ing. 
h. c. I n tz  S c h u m a c h e r  em annt worden. —
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W ettb ew erb e .
Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir ein 

Kaufmannshaus in Koln a. Rh., den w ir bereits an- 
kundigten, is t nunm ehr m it F ris t zum 10. Mai 1922 unter 
allen K olner A rchitekten  ausgeschrieben, die am  1. Okt. 
1921 ais w irtschaftlich selbstandige A rch itek ten  in Koln 
ansassig w aren, ohne das B augew erbe zu betreiben.
Personlieh sind zur Teilnahm e am  W ettbew erb aufgefordert 
aus K oln die A rchitek ten  F ranz B r a n t z k y ,  Prof.
E l s a e s s e r  und B aurat M o r i t z .  Yon ausw artigen 
A rchitekten  sind zur Teilnahm e edngeladen die Herren 
Prof. P e te r B e h r e n s  in D usseldorf, Geh. R eg.-R at Prof. 
Dr.-ing. German B e s t e l m e y e r  in Charlottenburg,
Prof. Paul B o n a t z  in S tu ttg a rt, Prof. W ilh. K  r e i s in 
Dusseldorf, Prof. Bruno P a u l  in Berlin und  Prof. Hans 
P  o e 1 z i g in W ildpark. J e d e r  der aufgeforderten
A rchitekten erhalt fiir seine A rbeit eine E ntschadigung  von 
30 000 M. Drei w eitere B etrage von je  30 000 M. werden 
ohne R iicksicht auf die verte ilten  P reise und  Ankaufe an 
diejenigen drei K olner A rchitekten  ausbezahlt, die ais die 
drei ersten n ich t aufgeforderten T eilnehm er in der engeren 
W ahl w aren. Zur engeren W ahl w erden m indestens zwolf 
Entwiirfe ausgew ahlt, Es stehen zur Preisauszeichnung 
drei Preise von 35 000, 30 000 und 20 000 M., daneben zum 
Ankauf n icht preisgekrónter Entw iirfe zweimal je 20 000 
Mark zur Verfiigung. Im P re isgerieh t befinden sich ais 
Fachleute die H erren D iozesanbaum eister E. R e n a r d ,  
Reg.-Baum eister Eugen F  a  b r i c i u s , B audirek tor Prof. 
Dr. Fritz  S c h u m a c h e r  und Prof. Herm. S t i l l e r  in 
Koln, Prof. Dr. Theod. F i s c h e r  in Miinchen, Oberbaurat 
Prof. Jos. H o f f m a n n  in W ien und  Geh. Reg.-Rat Dr. 
Herm. M u t h e s i u s  in Berlin. Ais E rsa tz leu te  sind be- 
stim m t die H erren E duard  E n d l e r  in K oln, Stadtbaudir. 
Prof. Dr. H ans G r a s s  e l  in Miinchen, Prof. Adolf Mu e s -  
m a n n  in D resden und Geh. B au ra t Prof. Friedrich 
P  ii t  z e r in D arm stadt. U nterlagen gegen 10 M. durch die 
K anzlei der K olner H andelskam m er, R hein-G asse8,inK ó ln .—

In einem Wettbewerb zur Erlangung von Bebauungs- 
planen fiir die Prager Vorstadte Smichow, Koschirsch, 
Radlitz und Motol liefen 12 A rbeiten ein. Die staatliche
Regulierungs-K om m ission fiir G roB-Prag ais Preisgerieht 
h a t sam tliche Preise an tschechische B ew erber verliehen. 
Es erhielt. einen Preis von  25 000 tschechischen Kronen der 
Entw urf „Sector 2“ des Ing. Jos. S c h  e j  n  a in Prag; einen 
Preis von 17 500 K ronen A rch itek t Mawr. S c h i m a -  
s c h e k  in W einberge; einen P reis von 15000 Kronen der 
Entw urf „System 11 eines noch unbekann ten  Yerfassers; 
einen Preis von 12 500 K ronen  A rch itek t Otakar N o - 
v o t  n y  in P rag. 4 Entw iirfe w urden angekauft. —

Im Wettbewerb Kreiskrankenhaus Zeven w aren 61 Ent-
wiirfe eingelaufen. Den I. P re is  von  7000 M. errang der 
E ntw urf „S iidost-SM w est“ des A rch itek ten  F. W. S c h i c k 
in H annover; den II. P re is von 5000 M. der Entwurf „Z“ 
des Dipl.-Ing. Th. G i r g e n s o h n  in Hameln. Zum An- 
kauf fiir je  2000 M. w urden  4 E ntw iirfe empfohlen und die 
Mittel hierzu u. a. aus dem n ich t verliehenen  III. Preis 
von 3000 M. gewonnen. D iese 4 Entw iirfe sind „Basilius" 
von G eorg K f i r s c h n e r  in  H am burg, „Ave-Vita“ von 
Edwin R e i t  h m it W alte r H ii m e r in Liineburg, „Platz- 
aufteilung“ von S a s s e in H anno \ i r und ,Biinte“ von 
S t o l t e r f o t h  in S tade. —

W ettbew erb H ochhaus Bahnbof Friedrich-StraBe in 
Berlin. Es sind 144 Entw iirfe m h t ZPitig eingelaufen —

Inhalt: Beschrilnkter W ettbewerb z1)r i 
wurfos fiir ein Yerwaltungs-Gebiiu.l d ' J s  """f- ei" PS En,; 
Dusseldorf (SchluB). — Gedauken 2m„ i; V V '  Konzerns m
(SchluB).—Vermischtes.—Personal-Naehiichtoii u______________   ,.. .— ---------------  J  u- "  ettbewerbe. -
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Bestim m te V orschlage zur Beseitigung der W ohnungsnot*)
Yon Ministerial-Direktor a. D. Dr. ing. S y m p h e r  in Berlin.

ur Beseitigung der Wohnungsnot mussen a Ile 
iii gangbaren Wege beschritten. alle Moglichkeiten 

ausgenutzt werden. die :n rweckmaBiger Weise 
Wohnraum zur Yerfugung stellen. Bei der GróSe 
der Aufgabe. in kurzer Zeit etwa eine iCIlion 

Ł Wohnungen zu sehaffen. ist aber die Losung nur 
dann zu erreiehen. wenn g  e b a u t wircL Alles Andere sann  
nur mithelfen. Gebaut kann aber nur werden. wenn Geld vor- 
handen ist. wenn b e z a h 11 wird. Dieses gewaltige Geld. nach 
augenblicklichen Preisen rand 100 Milliarden Mark. scheint un- 
ersehwinglich und deshalb gehen alle gesetzgeberischen Piane, 
auch das Reiehsgesetz vom 26. Juni 1921. welches eine 5proz. 
Abgabe von dem jahrliehen Nutzungswert ' Mietswert) der vor 
dem 1. Juli 1918 fertig gestellten Gebaude vorsehreibt. zu der 
die Gemeinden den gleiehen Betrag erheben mussen. nur ia?- 
haft und in unzureiehendem MaJs an die Sache heran. Dement- 
spreehend sind aueh die Baukosten-Zuschusse durchaus unzu- 
reiehend und der Erfolg. namlich die Schaffung neuer Wohn- 
gelegenheit. insbesondere neuer Miet wohnungen. ein sehr 
geringer. Weitere Bestimmungen haben zur Folgę gehabt. daB 
in gróBeren Stadten so gut wie gar nicht gebaut wird.

Das geht aber nicht inehr so weiter; Nach weise fur einen 
nnerhorten Not stand sind zur Genuge erbracht und allgemein 
anerkannt. Das Fruhjahr 1922 muB eine Anderung herbeifuhren.

Staatsmittel in dem angegebenen JlaB bereit zu stellen. ist 
ausgesehlossen: der einzig mógliche W eg ausreichender Geld-
beschaffung ist der von dem bereits erwahnten Reiehsgesetz 
begangene einer Abgabe von den Mieten. Hierdurch und durch 
anderweite. spater zu erorternde Umstande wird eine erhebliche 
Steigerung der Mieten in den vorhandenen Gebauden herbei 
gefiihrt. Anderseits werden die aus der Mletabgabe zu bestrei- 
tenden erheblichen Baukosten-Zuschusse es ermoglichen. die 
Mieten in den neuen Hausera Terhaltnismafiig niedrig zu halten. 
Beide Arten Mieten werden sich daher so weit nahem oder sich 
sogar fast vollig ausgleichen. daB es wieder lohnend wird. sei 
es fur Genossensehaften. sei es fur Prirate. Miethauser zu 
bauen. Die Mietabgabe muB aber trotz aller dagegen beste- 
henden Bedenken erheblich hoher ais bisher angenommen sein. 
und zwar um es kurz zu sasen. sleieh der Friedensmiete oder

* )  D i e  T o r s t e h e n d e n  A a s f u l i r u n g e n  w a r e n  g e s e h r i e b e n .  b e v o r  d e r  'B e r i  e  i i ;  
d e s  l i .  ( W o h n n D g s - )  A n s s e i i u s s e s  d - s  D e a i s c Ł e n  R e i e b s t a j s  r o t n  4 .  X o t .  1 ^3 1 b e -  
k * n n t  g e w o r d e n  w i r .  S i e  d e c k e n  s i c h  i n  v i e l e n  P a n k t e n  m i  d e n  t u b  d e m  
B e r i e h t e r s t a t t e r .  A b g e o r d n e c e n  B a h r  ( F r a n k f u r t )  v e r t r e t  n e : t  G r a n a ?  d r z e n .  m a e h e u  
a b e r  a n e h  b e s r i m m t e  Y o r s c M a g e  u b e r  d i e  z a f c a n f t i g e n  M i e t e n  i n  v o r i i a n d e n e n  
W o t m a n g e n  u n t J u o e r  d i e  H a h e  d e r  B a n k o s t e n - Z a ^ e h ń s s e -



* m  v o l ( e n  N.Uungswert ^

und zu tilgen, sowie Zuschusse zur Unt| rha' |  ,
Kntripb der neuen Hauser zu leisten. Sie mussen ai^o so
lange gezahlt werden. bis die Tilgung .der jahre"
schttsse erfolgt ist, d. h. zweckmaBigerweise 20 bis 25 Jahre. 
Bis dahin darf einstweilen angenommen werden daB ein 
Dauerzustand auf angemessener Preishohe e iro ch t ist unc 
die Zwangswirtschaft vollstandig beseitigt werden kann. 
Ob das zutrifft, kann man allerdmgs m it Bestimmtheit 
nicht sagen; eine MaBnahme muB aber gemach t und der 
Zukunft vorbehalten bleiben: notigenfalls spater erganaende 
Abanderungen zu treffen, die aber nicht zu Ungunsten der 
neu in Ausfiihrung begriffenen Bauten ausfallen darfen. 
Daruber muB unbedingte Sicherheit bestehen.

Die im Folgenden angestellten Berechnungen stutzen 
sich auf die Volkszahlungen vom 8 . Oktober 1919 und vom 
1 Dezember 1910 und mussen, da manche Angaben von 
1919 noch fehlen, von 1910 verhaltnismafiig iibertragen wer
den. Daneben laufen Abrundungen, Schatzungen und Ver- 
einfachungen, die aber das Gesamtbild nicht wesentlicn 
unrichtiger gestalten diirften, ais wenn ganz genaue ^ahlen 
yerfiigbar gewesen und yerwendet worden waren.

1910 waren bei rd. 65 Millionen Einwohnern 14 346 000 
Haushaltungen vorhanden, d. h. auf 4,5 Einwohner eine 
Haushaltung. Haushaltungen und Wohnungen kann ,nan 
der Anzahl nach ungefahr gleich setzen. 1919 wurden 
rd. 60 Millionen Einwohner gezahlt, welche Zahl sich in- 
zwischen auf rd. 61 Millionen erhoht haben wird; dem ent- 
sprechen rd. 13 600 000 Haushaltungen. Da angeblich 
1 000 000 — oder gar 1 100 000 Wohnungen fehlen, miiBten 
4,5 bis 5 Millionen Menschen ohne ordnungsmaBige Woh- 
nung sein. Das scheint aus verschiedenen, hier nicht naher 
zu erorternden Griinden, zu viel zu sein. Die Zahl von 
einer Million fehlender Wohnungen mogę aber beibehalten 
werden, denn es ist in den folgenden Jahren mit weiterem 
Zuwachs zu rechnen. 1000 000 Wohnungen erfordern nach 
heutigen Preisen bei sparsamer Ausfiihrung und einer 
DurchschnittsgroBe von 3 Zimmern und Kiiche einen Bau- 
kostenaufwand von je 100 000 M., zusammen also von 100 
Milliarden Mark. Diese bedingen eine Jahresausgabe fiir 
Verzinsung (5 v. H.), U nterhaltung (0,5 v. H.), Steuern und 
Nebenausgaben (1 v. H.) — ohne Tilgung, die besonders 
behandelt werden soli — von 6,5 :100 Milliarden =  6,5 Mil-
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liarden oder fiir eine W ohnung 6500 M. Eine so hohe 
Miete, bei der die Tilgung der Baukosten noch nicht einmal 
beriicksichtigt ist, kann nicht gefordert werden, so lange 
fiir gleichwertige Wohnungen in yorhandenen Hausern er- 
heblich geringere Mieten festgesetzt sind. Sie konnen auch 
nicht gezahlt werden. Baukosten-Zuschiisse sind also notig. 
Zu dereń Bestreitung soli nun die Mietabgabe dienen.

Wie oben nachgewiesen, werden in Deutschland nach 
seinem jetzigen Umfang rd. 13,6 — 1 =  12,6 Millionen W oh
nungen yorhanden sein, dereń durchschnittlicher Friedens- 
miet- oder Nutzwert auf 500 M. geschatzt werden mag. 
Insgesamt wurden also die Friedensmieten 6,3 Milliarden 
Mark betragen. W ird die Mietabgabe zu 100 v. H. der 
Friedensmiete bemessen, so werden also jahrlich 6,3 Milli
arden Mark eingenommen und stehen fur Zuschusse zur 
Verfiigung. Diese sind zweckmaBigerweise in zweifacher 
Form zugewahren: und zwar erstens ais zinslose Baukosten- 
Zuschiisse und zweitens ais zwanzig Jah re  zu gewahrender 
Beitrag zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten. Sowohl 
die Bau- wie die Unterhaltungskosten werden zunaehst 
noch iiber den jetzigen Stand steigen, allmiihlich aber wohl 
wieder abnehmen; durchschnittlich mógen die heutigen 
Preisverhaltnisse der Berechnung zugrunde gelegt werden 
also eine Steigerung der Friedenssatze auf das 15 fache’ 
r  erner wird vorgeschlagen, daB sowohl von den einmaligen 
Bau- ais auch von den jahrlichen Unterhaltungs- und Be
triebskosten drei Viertel abgebiirdet werden sollen Das 
erfordert:

75 Milliarden Baukosten-Zuschiisse und
1,5 : 75 Milliarden =  1 125 000 000 

100
« c h e  Zuschusse zu den Unterhaltungs- und Betriebs-

Die Baukosten-Zuschiisse sollen mit 5 v. H. in 20 Jahren 
6eMniia7denen’ entsprechend Jahrlichen Aufwendungen von

Insgesamt sind also jahrlich erforderlich 7 125 000 000 
S 2 ?  VOn/ enenT6300 000 000 M. durch die Mietabgabe ge 

weiden. Ungedeckt bleiben also jahrlich 825 Milli
onen oder rd. 1 Mdliarde Mark, die vom Reich, den Landern 
und den Gemeinden zugeschossen werden mussen und zum 
Teil ais Ausgleichsfonds dienen konnten. Ein jahrlicher
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ZuschuB von 1 Milliarde aus offentlichen M itteln diirfte er- 
traglich sein. E r wiirde sich aber erheblich verm indern, 
teilw eise auch in andere Form  kleiden lassen, w enn das 
Reich, die Lander, die Gemeinden und grofiere gew erblicne 
Betriebe angehalten  w iirden, fiir ihre Beam ten, A ngestellten  
und A rbeiter in hoherem  MaB ais bisher W ohnungen vor- 
zuhalten. Das Reich und die L ander w erden zum B au von 
Dienst- oder eigenen M ietwohnungen schon des.ialb 
schreiten mussen, weil es sehr schwierig, ja  oft unm oglich 
ist, notw endige Y ersetzungen vorzunehm en. D aruber ist 
bereits an anderer Stelle eine entsprechende D arlegung und 
A nregung gegeben. Auch w erden die errechneten  Bedarfs- 
ziffern durch die in den B ergbau-G ebieten aus dem be- 
kannten Kohlenpreis-Zusclilag errichteten  W ohnungen e r
heblich verm indert. Es is t also zu erw arten, daB die Zu- 
schiisse aus offentlichen Mitteln nur vorubergehend an- 
fąngs zu leisten sind, um das In-Gang-kom m en des Bau- 
vorhabens zu unterstiitzen.

Im GroBen und G anzen wiirde die W ohnungs-Beschaf- 
fung also auf Selbsthilfe beruhen, ein sich selbst tragendes 
Unternehmen sein. W ie dieses und insbesondere, wie die 
Finanzierung, nam entlich die Beschaffung der gesam ten 
Baugelder auf Grund der jahrlichen M ietabgaben auszuge- 
stalten  ist, soli heute n icht e ro rte rt w erden. H ier sei nu r 
bemerkt, daB die groBte Zahl der B auten in den nachsten 
fiinf Jah ren  errich tet und daB ais Zeit der Mietabgrabe bei 
20jahriger T ilgungsfrist der Baukosten-Zuschiisse 25 Jah re  
anzusetzen ist, denn einerseits w ird sie, um H arten  nach 
Moglichkeit zu verm eiden, n ich t auf einm al in voller Hohe 
erhoben w erden konnen und  anderseits is t es w iinschuis- 
wert, mit R iicksicht auf etw aige Ausfalle, die schon wegen 
der Schonung bediirftiger, n icht m ehr erw erbsfahiger P er- 
sonen eintreten werden, einen gew issen Oberflufi zur Ver- 
fiigung zu haben.

Das ganze U nternehm en sollte auf genossenschaftlicher 
G rundlage aufgebaut und dem Reich, den L andern  und den 
Gemeinden nur ein A ufsichtsrecht gew ahrt w erden. D am it 
ist aber nicht gesagt, daB die F inanzgenossenschaften  auch 
die Bauten ausfiihren sollen; diese mussen B augenossen- 
schaften und P rivaten  iiberlassen bleiben; Jedem , der bei 
Gewahrung der notigen sachlichen, finanziellen und  person- 
lichen Sicherheit und E ignung bereit ist, u n te r den zu 
stellenden Bedingungen zu bauen, sollte die M oglichkeit 
dazu gegeben werden.

Nun muB aber noch ein Blick auf die Hohe der Mieten 
in den yorhandenen und in den neuen H ausern gew orf?n 
werden, um zu zeigen, ob die sich ergebenden Mieten er- 
traglich bleiben und ein geniigender A nreiz zum B auen be
stehen wird.

D i e  h e u t i g e n  M i e t e n  s i n d  u n t e r  d e n  o b -  
w a l t e n d e n  Y e r h a l t n i s s e n  n i c h t  h a l t b a r ;  
e s  d a u e r t  n i c h t  l a n g e  m e h r  u n d  d a n n  g e h e n  
n i c h t  n u r  d i e  H a u s b e s i t z e r ,  s o n d e r n  a u c h  
d i e  H a u s e r  z u g r u n d e .  Sollen die nam entlich zur 
ordnungsmaBigen U nterhaltung erforderlichen M ittel nicht 
von der A llgemeinheit, also zu offentlichen L asten  getragen 
werden, so mussen die Mieten entsprechend erhoht wrerden. 
Es ist die allerhochste Zeit, daB die 7 Jah re  unterlassenen  
A usbesserungsarbeiten je tz t endlich aus- und regelmśiBig 
fortgefiihrt werden. Ein M iethaus erfordert m indestens 
jahrlich y2 v. H. der H erstellungskosten  fiir U nterhaltung, 
bei 15 facher Y erteuerung also 7,5 v. H. der F riedenskosten ,
d. h. 7 v. H. mehr ais friiher oder ungefahr 10 v. H. des 
Mietwertes. Dazu tre ten  an M ehrkosten fiir S teuern, Neben- 
abgaben und H ausverw altung noch etw a 50 v. H. des Miet
wertes, so daB — w enigstens in Berlin — ein M ietzuschlag 
von 150 v. H. der Friedensm ieten gerech tfertig t ist, s ta tt 
45 v. H„ wie je tz t vorgeschrieben und n u r bei groBeren 
U nterhaltungsarbeiten tiberschreitbar ist. D i e  j e t z i g e n  
M i e t e n m i i s s e n  a l s o ,  s o  h a r t  e s i s t , u m  150 v.  H.  
o d e r  a u f  d a s  2^4 f a c h e  d e r  F r i e d e n s m i e t e n  
e r  h o h t  w e  r d e n. Niihere B egriindung is t notigenfalls 
fiir eine andere Stelle vorzubehalten. D azu tre ten  1ÓO v. H. 
des M ietwertes, also der F riedensm iete ais M ietabgabe fur 
Beseitigung der W ohnungsnot, und da noch eine w eitere 
Steigerung der U nterhaltungslast und der Nebenabo-aben 
zu befiirchten ist, muB in n ich t zu ferner Zeit m it dei^vier- 
fachen Friedensm iete gerechnet werden. W ie sie g-etra°-en 
w erden kann  und muB, is t hier nicht im Einzelnen zu er 
ortern, auch nicht, welche S icherheiten geschaffen w erden 
mussen, daB die Mehrmieten nicht der B e r e S u n l  der 
H ausbesitzer, sondern lhrem bestim m ten Zweck dienen 
Dem H ausbesitzer sollen nur die ohnehin fu rch tbar Pn t ’ 
w erteten E inkunfte w ieder gew ahrt werden, die er vo r H™ 
K rieg gehabt hat. Man darf sich auch nicht f™ 
S tandpunkt stellen, daB eine vierfache Friedensm i. l  ! 
keinen Fali getragen w erden kann . Y iel b S L ? S t es 
daB wir das Z w a n z i g f a c h e  fiir Brot, Kartoff-Mn o iw  
(xemuse, Fleisch. K leidung und Stiefel bezahlen m i is S ,’
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Ruhte der R est der Zw angsw irtschaft, die auf allen Ge- 
bieten gefallen ist, n icht noch an t den M ietwohnungen, so 
miiBten wir, auch der m itleidende Y erfasser, das zehn- bis 
zwanzigfache an Miete zahlen, was dann allerdings zu 
einer Unm oglichkeit fiir Yiele w erden wiirde. Der v  i e r  - 
fache B etrag  der Friedensm iete sollte aber erschwinglish 
sein. E r is t es zweifellos fiir diejenigen, die durch die 
Papiergeld-Inflation reich gew orden sind oder taglich aus 
Geschaften aller A rt hohe Einnahm en haben. E r muB auch 
den Beamten, A ngestellten und A rbeitern durch eine durch- 
schnittlich etw a 5 v. H. betragende Erhćihung ihres Ein- 
kommens ersetzt werden, und wenn dam it fiir das Reich, 
die Lander, Gemeinden und G ewerbetreibenden aller Art, 
einschl. der L andw irtschaft auch neue Lasten verbunden 
sind, so sind sie doch unverm eidlich und konnen von der 
Allgem einheit eher getragen werden, ais von einem ein- 
zelnen Stand, dem der H ausbesitzer, wenn diese auch nicht 
samtlich nur auf die E inkunfte aus ihren G rundstucken an- 
gewiesen sind. N ur ein verhaltnism aBig kleiner Rest, ins- 
besondere ein Teil der Berufslosen in B etrage von hoch- 
stens 5 v. H. der B evolkerung, wiirde die gesteigerte Miete 
nicht tragen  konnen, so daB er davon befreit und die Aus- 
falle anderw eit gedeckt werden miiBten.

Das Ergebnis dieses Teiles unserer B etrachtungen 
wiirde also sein, daB die Friedensm iete durchschnittlich auf
4 X 500 =  2000 M. gesteigert wiirde.

Die M ieterhohung w ird jedoch kaum  in einem Mai 
durchgefiihrt w erden konnen; doch ist das eine Frage 
m inderer Ordnung. Em pfehlen mochte es sich, in jedem 
H albjahr 25 v. H. der Friedensm iete zuzuschlagen, so daB 
unter der Annahme, daB zurzeit durchschnittlich 150 v. H. 
gezahlt werden, vom  1. April 1922 ab 175, vom 1. Oktober 
200 v. H. usw. zu entrichten  sind, bis vom 1. O ktober 1926 
ab der volle V ierfachpreis erreicht ist. Von je 25 v. H. 
fallen 15 v. H. auf das vorhandene H aus und 10 v. H. auf 
die Mietabgabe.

Wie hoch stellen sich gegeniiber diesen gesteigerten 
Mieten der vorhandenen H auser, insbesondere gegeniiber 
dem durchschnittlichen E ndbetrag  von 2000 M. nun die 
Mieten der neuen H auser?

Der H auseigentum er muB nach der gem achten An
nahme ein V iertel des H ausw ertes verzinsen, tilgen und 
unterhalten, also 25 000 M. durchschnittlich je W ohnung. 
Um einen Anreiz zum Bau bei immerhin unsicheren Yerhalt-

nissen zu geben, muB g esta tte t sein, daB die Miete bis zu 
der Zeit, wo der Baukosten-ZuschuB getilg t und das Haus 
in das freie Eigentum  und die freie Verftigung des Be- 
sitzers iibergeht, bis zu 8 v. H. seines Baukosten-Anteiles 
betragen darf, und zwar 5 v. H. fiir Zinsen. 0.5 v. H. fiir 
U nterhaltung, 1 v. H. fiir Steuern und N ebenausgaben und
1,5 v. H. fiir T ilgung und t)berverdienst. Das ergibt eine 
D urchschnittsm iete von 8 X 25 000 =  2000 M. fiir jede neue 

100
W ohnung, also genau dasselbe, wie fiir die vorhandenen 
D urchschnitts-W ohnungen. Diese sind zwar im Mittel etwas 
groBer und besser ausgestatte t, ais die m it knapperem  Geld 
zu erbauenden neuen W ohnungen, aber letztere werden 
nach anderer R ichtung mehr bevorzugt sein, da sie fiir 
Yiele die Gelegenheit zu besserer A npassung an die gean- 
derten w irtschaftlichen Y erhaltnisse bieten werden. Im 
GroBen und Ganzen wird also G leichw ertigkeit zwischen 
A lt und Neu vorhanden sein, und wenn am Ende des noch 
unter einer gewissen Zw angsw irtschaft befindlichen Zeit- 
raum es von 25 Jah ren  die Verhaltnisse es einigermaSen 
erlauben, w ird man das freie Spiel der K rafte wieder zu- 
lassen konnen. Vorher w ird allerdings noch eine W ert- 
regelung der neuen H auser in der W eise stattfinden 
mussen, daB untersucht wird, ob die bereits getilgte un- 
verzinsliche H ypothek der Baukosten-Zuschiisse je nach 
dem dereinstigen W ertstand  ganz geloscht oder, um einer 
zu grofien Bereicherung der H ausbesitzer vorzubeugen, 
teilweise beibehalten oder gar in eine verzinsliche ver-
w andelt w erden muB.

Andern die V erhaltnisse sich in den nachsten 25 Jahren  
wesentlich, so w ird dem entsprechend auch eine weitere 
Anderung der Miethohe eintreten mussen; aber der Grund- 
gedanke des ganzen Planes, die Mieten in vorhandenen und 
neuen W ohnungen m it den Baukosten-Zuschtissen in eine 
derartige Beziehung zu setzen, daB die Mieten gleichwer- 
tiger W ohnungen in allen Fallen moglichst gleich sein
konnen, und w ieder den Anreiz zum Bauen zu geben, muB 
und kann erhalten werden.

Mogen alle w eiteren B eratungen sich schnell voll-
ziehen, damit, wenn auch noch nicht alle Einzelheiten
genau feststehen, v o m  F r i i h j a h r  1922 a b  e n d 1 i c h 
e r n s t l i c h  g e b a u t  und dadurch m it der w irksamen 
Bekfimpfung der W ohnungsnot der tatsachliche Anfang ge- 
m acht wird! —

Ersatzbaustoffe und sparsam e Baustoffe.
Yon O berbaukom m issar M. B u l n h e i m  in Dresden.

eber diesen G egenstand habe ich am 8 . Mai 1920 
auf der T agung der „V ereinigung der hoheren 
techniśchen B aupolizeibeam ten“ in Berlin 
einen V ortrag  gehalten, der in w esentlicher 
A bkurzung in H eft 17/18 der Zeitschrift „Bau- 
am t und G em eindebau“ abgedruck t worden 

ist. Meine dam als, im Mai 1920, zum A usdruck gebrachten 
Anschauungen sind beim A bdruck des V ortrages Ende April 
v. J . durch den W echsel der V erhaltnisse zum Teil schon 
weit iiberholt w orden. Das g ilt in ganz besonderem  MaB 
hinsichtlich des W a l z e i s e n s .  Ich stellte  zu Anfang 
Mai 1920 folgendes fest:

„Die V orrate an B a u e i s e n  sind augenblicklich so 
gering, daB W alzeisen nur in den d r i n g e n d s t e n  Fallen 
verw endet w erden kann. Nach dem Urteil maBgebender 
Sachkenner is t die in der Fachpresse oft ausgesprochene 
Befiirchtung, daB unsere R oheisen-V orrate in verhaltnis- 
maBig kurzer Zeit g a n z  aufgebraucht sein w urden, nicht 
ganz ernst zu nehm en. V ielm ehr kann  dam it gerechnet 
werden, daB sich der augenblickliche Mangel nach Behe- 
bung der V erkehrsschw ierigkeiten und der schwierigen 
Rohstoff-Forderung und -H eranschaffung w ieder aus- 
gleichen wird. Doch is t zunachst sicher, daB er noch 1 a  n - 
g e r e Z e i t  bestehen wird.

Diese A nschauung w urde dam als von vielen Fachleuten 
ais zu optim istisch erachtet, und auch heute noch wird oft 
die A nsicht vertre ten , daB ein bedenklicher, lang  anhal- 
tender Mangel an Baueisen herrsche. W er sich aber ein- 
gehender m it dieser F rage beschaftig t h a t und nam entlich 
Auskiinfte bei maBgebenden Sachkennern einholt, w ird er- 
kennen, daB die V erhaltnisse doch sehr anders liegen, wie 
sich aus Folgendem  ergibt:

In den M onaten A pril und Mai 1920 w urden plotzlich 
u im rhaltn ism aB ig  groBe Mengen von W alzeisen angeboten, 
was auf eine w enig angebrach te  H am sterei in Eisenerzeug- 
nissen schlieBen lieB. Zu gleicher Zeit beginnend hat sich 
die Lage auf dem E isenm ark t ununterbrochen und so stark  
gebessert, daB m an heute von keiner E isennot mehr 
sprechen kann. F iir die E isen erzeugende Industrie ist 
allerdings eine w esentliche Y erschlechterung der Y erhalt

nisse eingetreten, denn sie is t schon seit geraum er Zeit in 
fortschreitendem  MaB genotigt gewesen, Hoch- und Martin- 
Ofen wegen A bsatzm angel auBer Betrieb zu setzen. Selbst 
die stark  verm inderte E rzeugung kann durch den mfolge 
der geringen B autatigkeit erheblich gesunkenen Inland- 
bedarf nicht annahernd aufgenommen werden. Auch an 
sich erhebliche Ausfuhrm engen an Eisen und Eisenw aren 
verm ogen keinen befriedigenden Ausgleich zu bieten, zumal 
der W eltm arkt m it Eisen geradezu iiberschwemmt ist.

Die seinerzeit fast allgemein geteilte A nsicht, daB iiir 
unsere E isenindustrie ein m it der Zeit immer schw erer 
w erdender Mangel an Eisenerz eintreten wiirde, da wir 
doch leider das L othringer Erzbecken verloren hatten , ist 
durch die E ntw icklung der V erhaltnisse gliicklicherweise 
vollstandig iiber den Haufen geworfen worden. Unsere 
E isenhiitten-Industrie is t namlich durchaus n ich t auf den 
Bezug der L othringer Minette angewiesen, da die Ver- 
hiittung des in groBen Mengen verfiigbaren Schrotts und 
hochw ertiger Erze aus anderen L andern w eitaus w irt- 
schaftlicher ist.

Es m ag sein, daB die — verglichen m it dem Vorkriegs- 
stand  — sehr hohen Preise des Eisens und anderer Bau
stoffe dereń V erw endung in nachster Zeit noch w eiterhin 
beschranken werden. Im Hinblick auf die G esam tw irtschaft 
is t es jedoch verderblich, diese B eschrankung durch un- 
richtige Hinweise auf die angebliche E isenknappheit noch 
zu verscharfen. Man m ochte fas t verm uten, daB heute 
noch so manche Behorde und  V erw altung glaubt, die Aus- 
ftihrung eines dringlichen Eisenbaues aus national-w irt- 
schaftlichen R iicksichten zuruckstellen zu mussen, da schon 
w ahrend des K rieges und auch in der N achkriegszeit ver- 
schiedene Baufachleute vor der V erw endung von Eisen 
w arnen zu miissen glaubten. H eute lost aber eine Zuriick- 
haltung  im Y erbrauch von Eisen gerade das G egenteil der 
beabsichtigten W irkung aus, denn an s ta tt dadurch eine 
Festigung des E isenm arktes herbei zu fiihren, w ird viel- 
m ehr die V erw orrenheit der Lage im m er m ehr vergroBert. 
Das h a t seinen G rund darin, dafi die Selbstkosten der Eisen 
erzeugenden Industrie, die uns vor dem K rieg beliebi" 
grofie Mengen ausgezeichnete:i sehr billigen Eisens zu
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liefern vermochte, mit dem Abbau ^er &
Schritt halten konnen und bei verminderten E rz e u g u a s  
mengen diese auBerordentlich stark belasten. D “  '  
preise miissen infolgedessen noch verhaltn.sm k6 g hocb 
bleiben und konnen noch nicht wieder in dem gewunschten
Mafi herab gesetzt werden. T>„0i~0 fiir

Es ist aber erfreulich, daB trotz alledem die Preise tur 
Baueisen eine stark rucklaufige Entwicklung nehmen, wie 
aus der nachstehenden Aufstellung deutlich ersichtlich ist. 
U n g e f a h r e  D u r c h s c h n i 11 s - (i r u n d p r e i s e f u r  

B a u e i s e n .
1914; ..........................105,— M/Tonne
1 9 1 5 : ..........................1 4 0 ,-  „
1 9 1 6 : ...................................175>— „
1 9 1 7 : ..........................210,— „
1 9 1 8 : .......................... 2 3 0 ,-
1919: Januar . . . 330,— „

Ju li . . . .  540,— „
Oktober . ■ • 980,— „

1820: Januar . . .  1 730,— „
April . . . .  2 720,— „
Mai . . . .  3 630,— „
August . . .  2 790,— „
November . . 2 390,— „

1921: M a i- J u n i1) . 1600,— „
Die weitere Verminderung der Eisenpreise und damit 

auch eine gewisse Entlastung des Eisenm arktes konnen erst 
durch eine wesentliche Vermehrung und Hebung der Er- 
zeugung herbei gefiihrt werden. Diese hat aber einen 
stetig und wesentlich wachsenden Verbrauch im Inland zur 
unbedingten Yoraussetzung.

Hoffentlich bedarf es nur dieser Darlegung der Zu- 
sammenhange, um die Mitwirkung aller beteiligten Baufajh- 
kreise zur Besserung der Lage der Eisenindustrie und damit 
der Lage der gesamten Bauwirtschaft zu veranlassen. —

Brief- und Fragekasten.
A n f r a g e n  a n  d e n  L e s e r k r e i s .

1. ( A n s t r i c h  f i i r  B r a n n t w e i n - B e h a l t e r . )  Fiir
eine Brennerei ist ein Branntwein-Behalter zu bauen, dessen 
Zementverputz mit einem Anstrich yersehen werden soli, welcher 
weder abfarbt, noch einen Geschmack abgibt, und den Verputz 
des Behalters unempfindlich gegen Weinsaure macht. Welcher 
Anstrich karne in Frage, wo ist eine Anlage entsprechend aus- 
gefiihrt worden? — S c h. in H.

2. ( M e r k m a l e  g e f l i S B t e n  H o l z e s . )  Welche Merk-
male muB geflijfites Bauholz gegeniiber ungefloBtem Bauholz auf- 
weisen und nach welchen Gesichtspunkten ist eine derartige 
Feststellung zu treffen? B. in H.

3. ( U n g e e i g n e t e r  K a l k m o r t e l . )  Beim Neubau des 
Erholungsheimes P. habe ich im Kostenanschlag Kalkmortel 1 : 3 
vorgeschrieben. Da der zur Verwendung gekommene Kalk nach 
14 Tagen noch keine Hartę erreichte, entnahm mein Baufiihrer 
mit Wissen der ausfiihrenden Firma und des Poliers mehreren 
Stellen der Baustelle Proben. Diese Proben sandte ich dem 
Materialpriifungsamt der Technischen Hochschule in Dresden ein 
und erhielt von dort ais Prtifungsergebnis: 1 Raumteil Kalk, 
7,7 Raumteile Sand.

Auf eine weitere Anfrage wurde geantwortet:
Die gefundenen Zahlenwerte fiir das Mischungsverhaltnis be- 

deuten ein aufiergewiihnlich mageres. Es kann eine derart 
magere Mischung eines Kalkmortels kaum ais gentigend fiir 
normal zu erwartende Festigkeiten und die Haltbarkeit des 
Mortels kaum ais entsprechend erachtet werden.

Welche Schritte konnen bei dieser Sachlage vom Bauherrn 
und von mir gegen die ausfiihrende Firma unternommen werden? 
Das Gebaude ist inzwischen bis zur Dacheindeckung gefórdert 
worden. — G. in D.

F r a g e b e a n t w o r t u n g e n  a u s  d e m  L e s e r k r e i s .
( B e w a h r u n g  y o n  G u f i s t a h l g l o c k e n . )  Zur An

frage 1 in Nr. 101, 1921. 1. Gufistahlglocken stehen in ihrer
Klangwirkung solchen aus Bronze keineswegs nach und haben 
diesen gegeniiber den Vorteil des leichteren Gewichtes und der 
grofieren Haltbarkeit. Fur die Stabilitat des Kirchturms ist es 
ebenfalls nur vorteilhaft, wenn an Stelle einer schweren Glocke 
mit unmodemer Aufhangung mehrere leicht«re in zweckmafii°-p,r 
Lagerung treten. Elektrischer Antrieb wurde ebenfalls nur vor- 
teilhaft in diesem Sinn wirken. Beztiglich der Kosten erscheint 
es allerdings zweifelhaft, trotz der hohen Metallpreise, ob der 
yerkauf der alten Glocken die Kosten eines ganz neuen Ge- 
lautes von 2 Stahlglocken decken wird. Dabei wird es houte 
sehr schwierig sein, bindende Angebote hierUber von den Firmen 
ZU- r'^ ' es ^ ird  eine iiberschlaglic.he Kostenermittlung 
inoglich sein, welche aber fiir den definitiven Bauentschlufi auch 
gentigen dttrfte. g

2. In diesem Sommer fand zwischen zwei Geistlichen im 
,.lł e g e n s b u r g e r  A n z e i g e r ‘‘ eine interessante Ausein- 
andersetzung iiber den W ert von Stahlglocken statt. Der eine 
trat datur ein, der andere, s c h e i n b a r  d e r  b e s s e r e
• ®nl }e r > lehnt Stahlglocken grundsatzlich ab. Ich emnfehle, 

sich die genannten Zeitungsnummern zu verschaffen. B
3. Wollen Sie genaue Information wegen eines Stahlgufi- 

Glockengeiautes einziehen, so wenden Sie Bich an Hrn. Pfarrer

») N a c h  E rgebnissen  griilierer Subm issionen.
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T r i b u k a i t  in Dortmund, Burggrafen-Str. Nr. 8. Hr. T n j i i k a i  
is t  Pfarrer der Dortmunder Reinoldi-Kirche, w e lch e  s e it  .Jani en 
e in  StahlguB-Glockengelaut (ich glaube sogar m it e le k tr is .’hem  
Antrieb) in  Betrieb hat. , ,

( Z u s a m m e n k l a n g  v o n  B r o n z e -  u n d  u  u B - 
s t a h l - G l o c k e n . )  Zur Anfrage 2 in Nr. 101. 1921. Bronze- 
und Gufistahl-Glocken sind in tiefen Tonlagen n e b e n e in a n d e r  gut 
verwendbar. Derartige Zusammenstellungen s in d  in  letzter Z.e_it 
wiederholt gemacht worden. Den Lieferanten is t  d ie  Harmonie 
der Gufistahl-Glocken in allen Unter- und N e b e n to n e n  zu der 
Bronze-Glocke vorzuschreiben. Ob die W ie d e ra n s c h a ffu n g  von
2 Bronze-Glocken oder ein neues Gelaut von 3 Gufistahl-Glocken 
zweckmafiiger ist, muB an Hand von Angeboten usw. entschieden 
werden. Gufistahl-Glocken haben bei gleichen Tonlagen und 
schwerer Rippe ein um etwa 30—50 v. H. groBeres Gewicht ais 
Bronze-Glocken, auch ihr Durchmesser ist etwa um das l,3fache 
grofier ais derjenige der Bronze-Glocken. Difc Glockenstiihle zu 
erneuem, wird dennoch nicht immer erforderlich sein. Unter TJm- 
standen geniigt eine Auseinanderriickung oder Verbreiterung der 
einzelnen Joche. Gewohnlich sind die alten Glockenstiihle so 
stark konstruiert, daB sie das Gewicht der Bronze-Glocken 
tragen; selbstverstandlich ist eine statische Untersuchung in 
jedem einzGlnGii Fali notwendig. Im RllgGmeinGn sollcn Glocken- 
stiihle die Auflager ziemlieh tief im T um  — eine hohe Bau- 
weise _  erhalten, damit Schwankungen der Turme nicht auf- 
treten. Durch Anbringung eines elektrischen Lautewerkes kann 
eine Śchwankung nicht verringert werden. Bronze-Glocken sind 
zurzeit etwa 3%—4mal so teuer ais Gufistahl-Glocken, trotz des 
grofieren Durchmessers und des hoheren Gewichtes.

Zuerst sind die gewunschten Tonlagen des Gelautes festzu- 
stellen, sie sollen sich mit denjenigen der ubrigen Kirchen in 
Harmonie befinden. Nach der Tonlage ist das Gewicht der 
Glocken bestimmt. Sodann ist an Hand von Katalogen von 
Bronze- und Gufistahl-Glocken-Fabrikanten die Entfernung der 
Joche festzustellen. Zwischen unterem Rand und den Jochen 
muB ein Abstand von je 7 cm verbleiben. Wegen guter Klang
wirkung und Fiille der Tone ist die sehwere Rippe vorzu- 
schreiben; je schwerer die Glocke, desto voller und schoner ihr 
Ton. Sodann sind von Glockenfirmen auf Grund vorher aus- 
gearbeiteter Angebotsformulare und Bedingungen Angebote, die 
sich auch auf Zubehórteile, Schwengel, Jochbalken und der- 
gleichen, zu beziehen haben, anzufordern. Der Klangwirkung 
und der Farbenprachtigkeit in den Tonen wegen wird ein melo- 
disches Gelaut in Vorschlag gebracht. —

W. M e y e r ,  Stadtbaurat in Landsberg a. W. 
( I s o l i e r m i t t e l  f i i r  D a c h h o h l r a u m e . )  Zur An

frage 5 in Nr. 101, 1921. Fiir die Isolierung von Dachschragen 
haben sich in hiesiger Gegend die Torfoleum-Leichtplatten der 
Firma Eduard Dyckerhoff in Poggenhagen bei Neustadt a. Riiben- 
bcrge besonders gut bewahrt. Die Platten bieten einen un- 
gewohnlich hohen Warmeschutz und wiegen nur 200 kg/cbm. 
Daher eignen sie sich wie kein anderes Materiał zur Isolierung 
von Dachschragen. — Bauingenieur W. K 1 i p p in Cassel.

( E n t s c h a d i g u n g  f i i r  a l t e  G i e b e l . )  Zur An
frage 6 in Nr. 101, 1921. Zu 1. Die Bezahlung ist dieselbe wie 
vor dem Krieg, d. h. es sind die Baukosten, das ist der Er- 
richtungswert, in der Grofle der Ausiibung des gemeinschaft- 
lichen Anbaurechtes und n i c h t  der heutige Zeitwert zu bezahlen.

Zu 2. Eine Norm hat sich nicht herausgebildet, es bedarf einer 
solchen auch nicht, weil die vorhandenen gesetzlichen Bestim- 
mungen diese Bezahlungspflicht zweifelsfrei regeln.

In Streitfallen sind gerichtliche Urteile ;chon vor dem Krieg 
crgangen, wobei ais Bezahlung stets die fiir die Errichtung der 
Gemeinschaft aufgewendeten Kosten festgelegt wurden.

Zu 3. Eine Zinspflicht fiir die Zeit von der Mauer-Errichtung 
bis zur Ausiibung des Anbaurechtes seitens des Nachbauenden an 
den Erbauer gibt es nicht, weil da anderenfalls dem ganzen Sinn 
der gemeinschaftlichen Mauerbegriindung widersprochen wiirde.

Voraussetzung bei alledem ist, daB zwischen den Gemein- 
schaftsparteien oder dereń Rechtsnachfolgern keine entgegen- 
stehenden Sonderabmachungen vorliegen. Die ver3nderte Kauf- 
kraft der Mark hat hierbei ebensowenig EinfluB auf eine Ver- 
anderung der bestehenden, die Bezahlungspflicht klar regelnden 
Rechtsgrundsatze, wie bei jeder in Markwahrung festgestellten 
heute failigen Schuld aus der Vorkriegszeit, bei dereń Zahlung 
nicht Goldwert vereinbart wurde, wie Hypothekenschulden, 
Lebensversicherungs-Riickzahlungen usw.

H. B o b r e k ,  Architekt B. D. A. in Dusseldorf.
2. Will man dem Hausbesitzer zu seiner unverdienten Not 

infolge kiinstlicher Niederhaltung der Mietpreise auch noch 
Kapitalverlust zumuten, angesichts der Tatsache, daB es sich hier 
nicht um ein Handelsobiekt handelt, sondern um ein Bauw >rk 
dessen Wert mit der Yaluta steigt und fallt? Nicht einmal von 
„Wertzuwachs“ kann hier gesprochen werden, weil es sich ia nur 
'un ê ne, P f . iere^ e Geldsteigerung handelt. die bei Bauwerken 
das Verhaltms der Geldentwertung nicht. annahernd erreieht 
Letztere betr»gt das 40—SOfache, die Baukosten k uim das 20fache’ 

Mit anderen Worten -  e s  i s t  d u r c h ,  i 
y e r n t i n f t i g ,  f Ur  d i e  z u  e r w e V V n ,11 r  -S ,U ", 
h a l f t e  d e n  h e u t e  U b l i c h e n  P r e i s  z u Zi h i  G > e b e l -  
mit Riicksicht darauf, daB man heute fiir diespn 6 n u ?c 5 
hohen Kaufpreis kaum die Halfte kauft n kann ais fa.ns®. 01"?n“ 
stellungssumme in der Vorkriegszeit. Rechtlich ^ er’
kaufer auch Verzinsung des tatsachlichen Anlio- i. V ' er_ 

Dieses Urteil entspricht der vernunftigpn ,r kaP'tals zu. 
lebenseinsiclitigen Praxis, in der gleiches Recht fn Au,n^’ der 
soli. Der Techniker ist ein Yertreter der Praxis ó i gelten 
sein. Solange er aber solche Fragen nicht aus » so'^te es
tischer Uberlegenheit heraus, und zwar s i 1 b s t  a ?r
scheiden kann, erscheint seine Anwartscbaft auf frU ent- 
Stellung im Offentlichen Leben und in der Verwaltunw j lillrende
verfrtlht. — Architekt O t t o  C a p p e 1 in EdpJ,'̂ Û ts *ens
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