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A lle R e c h te  V orbehalten . — F ü r  n ich t v e rla n g te  B e iträg e  keine  G ew ähr.

An unsere Leser, Mitarbeiter und Freunde!

i t  d ie se r N um m er b eg in n t die D eu tsch e  B au ze itu n g  ih ren  58. J a h rg a n g  u n te r  V e rh ä lt
n issen , d ie  sch w er au f D eu tsch lan d  la s ten , u nd  gan z  b eso n d ers  schw er au f dem  B auw esen , 
d e ssen  F ö rd e ru n g  in  b a u k ü n s tle r isc h e r , te c h n isc h e r un d  w irtsch a ftlich e r B eziehung  die A uf
g a b e  g ew esen  is t, d ie  sich  die D eu tsch e  B au ze itu n g  bei ih re r B eg rü n d u n g  g e s te llt, d as Ziel, 
d a s  sie se it n u n m eh r zw ei M en sch en a lte rn  v e rfo lg t ha t.

N ach d em  H err D r. Ing . e. h. A lb e rt H o f  m a n n ,  d e r se it lan g en  J a h re n  d e r Z e it
s c h r if t  d ie  R ich tu n g  g eg eb en  u nd  ih re  H a ltu n g  b estim m t ha t, m it S ch luß  des v o rigen  
J a h r e s  au sg esch ied en  is t, m u ß te  m it B eg inn  des n eu en  J a h re s  die fach liche  L e itu n g  der 
D eu tsch en  B au ze itu n g  in a n d e re  H än d e  ü b ergehen .

So s te h t  d ie  D eu tsc h e  B au ze itu n g  h eu te  v o r e inem  n eu en  L eb en sab sch n itt , d ie  g e ä n d e r te n  Z e itv e rh ä ltn isse  
s te lle n  a n  sie n e u e  A n fo rd e ru n g e n , u n d  sie w ird  ih ren  W eg  u n te r  n eu e r F ü h ru n g  gehen . D a h ab en  unsere  L eser, 
M ita rb e ite r  u n d  F re u n d e  den  A n sp ru ch , zu e rfah ren , w elche  R ich tu n g  d ie se r W eg  e in sch lagen  u n d  zu w elchen  
Z ie len  e r fü h re n  m ö ch te .

W ir  b e a b s ic h tig e n  k e in e n  B ruch  m it d e r  V e rg an g en h e it, w ir w ollen v ie lm ehr au fb au en  au f d en  g u te n , a lten  
T ra d it io n e n  d e r  D e u tsc h e n  B au ze itu n g . W ir  w ollen  b le iben , w as w ir von  A nbeg inn  sein w o llten : e i n  i n  
s e i n e r  g a n z e n  H a l t u n g  u n a b h ä n g i g e s  P r i v a t u n t e r n e h m e n ,  d a s  n a c h  e i g e n e r ,  
b e s t e r  Ü b e r z e u g u n g  d i e  I n t e r e s s e n  d e s  g a n z e n  B a u f a c h e s  v e r t r i t t .  W ir w ollen  zu 
w ic h tig e n  b a u k ü n s t le r is c h e n , te c h n isc h e n  u n d  a llg em ein en  b eru flich en  F ra g e n  eine se lb s tän d ig e  S te llung  nehm en . 
W ir  w o llen  a b e r  k e in e  e in se itig e  R ic h tu n g  v e rfo lg en , so n d ern  au ch  w id e rs tre ite n d e  A n sch au u n g en  zu W o rt 
k o m m en  la ssen !

D ie  a u f  e in e  w e ite rg e h e n d e  T re n n u n g  d e r F a c h r ic h tu n g e n  ab z ie len d e  E n tw ick lu n g  im  B auw esen  u n d  in 
d e r  F a c h l i te r a tu r  h a t  es m it sich  g e b ra c h t , d aß  die D eu tsch e  B au ze itu n g  m ehr u n d  m ehr eine  F a c h z e itsc h r if t 
v o rw ie g e n d  fü r  d en  A rc h ite k te n  g ew o rd en  is t. D iese E n tw ick lu n g  kö n n en  u n d  w ollen  w ir n ich t rü ck g än g ig  
m ach e n , w oh l a b e r  so ll d a s  h e u te  b eso n d ers  w ich tig e  k o n s tru k tiv e  G ebiet s tä rk e r  g ep fleg t w erden , u n d  d as  
g le ich e  g il t  v on  d e r  p ra k t is c h e n  B a u au sfü h ru n g . D iesen  b e id en  G eb ie ten , d ie  w ir u n te r  dem  T ite l ,,K  o n - 
s t r u k t i o n  u n d  B a u a u s f ü h r u n g “ zu sam m en fassen , soll e ine in reg e lm äß ig en  A b stän d en  e rsch e in en d e  
b e so n d e re  B e ilag e  d e r  D eu tsch en  B au ze itu n g  g ew id m e t w erd en , in d e r  auch  die b ish e rig en  B eilagen  fü r B eton- 
u n d  H o lzb au  au fg e h e n . H ie rin  so llen  a b e r  g e leg e n tlich  au ch  in te re ssa n te  A u fg ab en  au s  dem  B au in g en ieu rw esen  
u n d  a n d e re n  G re n z g e b ie te n  b e h a n d e lt w erd en , m it d en en  d e r A rc h ite k t d en  Z usam m enhang  n ic h t ganz  v e r
lie ren  d a rf , w e n n  e r b e i d e r  L ö su n g  d e r  m o d ern en , u n se re  L an d sch a fts -  u n d  S tä d te b ild e r oft w e itg eh e n d  
b ee in f lu ssen d en  A u fg a b e n  d es  In g e n ie u rs  vom  sch ö n h e itlich en  S ta n d p u n k t se inen  E influß  g e lten d  m ach en  will. 
D enn d a z u  g e h ö r t  V e rs tä n d n is  fü r d ie  A u fg ab en  des In g e n ie u rs  u nd  ein tie fe res  E in fü h len  in d e ren  Z w eck  u nd  
W esensfo rm .

V o r a llem  w e n d e t sich  d ie  D eu tsch e  B au ze itu n g  a lso  au ch  w eite rh in  an  den  B au k ü n stle r  —  w obei w ir 
jed o ch  B a u k u n s t u n d  B a u te c h n ik  n ic h t a ls  g e g e n sä tz lic h e , so n d ern  a ls  u n tre n n b a re  B egriffe  b e tra c h te n  —  u nd  von 
d e n  B a u k ü n s tle rn  w e n d e n  w ir un s in  e rs te r  L in ie  a n  d en  f r e i s c h a f f e n d e n  A i  c h i t e k t e n ,  fü r den  \\ ii 
d a s  O rg an  se in  w o llen . S e it d e r  B eg rü n d u n g  s ta a tl ic h  u n te r s tü tz te r  B au fa c h b lä tte r  h ab en  d ie  A ufg ab en  des 
ö ffen tlich en  B au w esen s  h ie r n a tu rg e m ä ß  eine b eso n d ere  S tä t te  gefu n d en . W ir w ollen  ab e r k e in esw eg s a n  den  
« ro ß en  ö ffe n tlic h e n  B a u a u fg a b e n  u n d  ih re r b a u k ü n s tle r isc h e n  L ösung  v o rü b e rg eh en , so n d ern  au ch  w eite rh in  
d a s  B au w esen  a ls  e in  G an zes b e tra c h te n . W ir h a lte n  e s  d ab e i fü r e ine u n se re r v o rn eh m sten  A ufgaben , dabei 
m itzu w irk en , d a ß  d e r  sach lich  n ic h t b e g rü n d e te  G eg en sa tz  zw ischen  ö ffen tlichem  u n d  p riv a tem  B auw esen  in 
e in e r b e id e n  T e ile n  g e re c h t  w e rd e n d e r  W eise  au sg eg lich en  w ird . D as w ü rd e  dem  A nsehen  u n d  E in fluß  d e r V e r
t r e te r  u n se re s  F a c h e s  im  ö ffe n tlic h e n  L eben  n u r  d ien lich  sein.

D ie Z e ite n  g ro ß z ü g ig e n , m o n u m en ta len  S ch affen s w erd en  in unserem  v e ra rm te n  D eu tsch lan d  au f J a h r 
z eh n te  h in a u s  w o h l n u r  n o ch  d e r  E r in n e ru n g  a n g eh ö ren . A u fg ab en  des p ra k tisc h e n  L eb en sb ed ü rfn isses  w ird  d er 
A rc h ite k t  in e r s te r  L in ie  in d e r  n ä c h s te n  Z u k u n ft zu lö sen  haben , in d en en  bei z w eck en tsp rech en d e r, sp a rsa m s te r  
A u sfü h ru n g  u n d  s c h l ic h te s te r  F o rm g e b u n g  a b e r d och  ein b a u k ü n s tle r isc h e r  G ed an k e  zum  A u sd ru c k  kom m en  
k a n n  u n d  soll M it d e n  A u fg ab en  d e r  B a u w irts c h a ft w ird  sich  d a h e r  d er A rc h ite k t v ie l n a c h d rü c k lic h e r  zu 
b e sc h ä f tig e n  h ab en  a ls  b ish e r, u n d  d ie  g an ze  E rz ie h u n g  des b a u k ü n s tle r isc h e n  N ach w u ch ses w ird  d ie se r v e r 
ä n d e r te n  S a c h la g e  R e c h n u n g  tr a g e n  m üssen .

D iese ,■ E n tw ic k lu n g  w ill a u c h  d ie  D eu tsch e  B au ze itu n g ■ fo lg en  B a  u » i r t s c h  a  f t s  - m d  d a m it m

w erd en .
K e in e sw e g s  is t  n un  a b e r  b e a b s ic h tig t, a u s  d e r  D e u tsch en  B au ze itu n g , w enn  sie sich  a u c h  m ehr a ls  b ish e r 

a u f  p ra k t is c h e  F ra g e n  e in s te lle n  w ill, e in  n ü c h te rn e s  F a c h b la t t  zu m achen  E b en so  w ie d e r  A rc h ite k t seine K ra f t 
u n d  se in  K ö n n en  a u c h  w e ite rh in  a n  d e r  L ö su n g  g ro ß  g e d a c h te r  b a u k u n s tle r isc h e r  A u fg ab en  e rp ro b en  u n d  re ifen  
a s s e n  soll, a u c h  w en n  ihm  d e re n  V e rw irk lic h u n g  n ic h t b esch ied en  is t so so llen  au ch  re in  idea le  b a u k u n s t-  
i r i s c h e  Z iele b e i u n s  w e ite r  v e rfo lg t w e rd en , so llen  B au k u n st-G esch ich te , D enkm alp flege  u n d  H e im a tsch u tz  

• d ie  S c h w e s te rk ü n s te  in  d e r  D e u tsc h e n  B a u z e itu n g  w e ite r  eine S tä t te  d e r P flege  finden . D ie äu ß e rlich esow ie
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V erarm ung  d a rf  n ich t zu e iner so lchen  in id ea le r und  k ü n s tle r isc h e r  B eziehung  w erd en . U nsere  e rs te  A um m er 
m ag  a ls  B eispiel fü r d iese A b sich t ge lten .

A ls eine besonders  w ich tige  A ufgabe  b e tra c h te n  w ir es fe rn e r, d en  A rc h ite k te n  au ch  ü b e r d as  au f dem 
L au fen d en  zu ha lten , w as im A uslande  au f b au k ü n stle risch em  u n d  b au w irtsch a ftlich em  G eb ie te  v o r sich  geh t, 
d a  die F a c h li te ra tu r  des A u slan d es dem  einze lnen  h e u te  im m er sch w ie rig e r zu g än g ig  w ird  u n d  d am it der 
Z usam m enhang  u n se res  S chaffens m it dem  des A u slan d es v e rlo ren zu g eh en  d roh t.

D as v e rg an g en e  J a h r  h a t  die H offnung  a u f  eine N eubelebung  d e r B a u tä t ig k e i t  n ic h t e rfü llt, v ielm ehr 
h aben  sich gegen  seinen  S chluß die V erh ä ltn isse  w e ite r  v e rsc h ä rft. P r iv a tb a u w e se n , d a s je n ig e  d e r In d u s trie  
u n d  d er G em einden  liegen  in  g le ich e r W eise d a rn ied e r, und  n u n  h ab en  au ch  die L ä n d e r  u n d  d a s  R eich  aus 
M angel an  M itte ln  fa s t ihre g e sam te  B a u tä tig k e it e ing es te llt. W en n  tro tzd em  d ie  D eu tsch e  B au ze itu n g  in d ieser 
schw eren  Z eit im neuen  J a h r  w ieder in v e rs tä rk te m  U m fang , m it e rw e ite rtem  In h a l t  u n d  in re ic h e re r  A u ss ta ttu n g  
e rsch e in en  w ill, so tu t sie d as  in d er bestim m ten  H offnung , d aß  in a b se h b a re r  Z e it doch  w ied e r g e b a u t w erden  
m uß  u n d  w ird , da k au m  a u f  einem  a n d e re n  G eb ie t so w ich tig e  L eb en sb ed ü rfn isse  in F ra g e  s te h e n  u n d  k au m  von 
einem  an d e re n  eine so w e itg eh en d e  B e fru ch tu n g  d er v e rsch ied en s ten  G eb ie te  u n se re s  g e sa m te n  W ir tsc h a fts 
lebens au sg eh en  k an n .

W ir hoffen , m it u n se ren  A b sich ten  den  W ü n sch en  u n se re r L eser en tg eg en zu k o m m en , uns ih r V ertrau en  
zu e rh a lten , neue  A n h än g er zu gew innen!

Verlag der D eutschen B auzeitung G. m . b. H. Herausgeber und Schriftleitung.

I. D i e  U m g e s t a l t u n g

ls eine T a t von  a u ß e ro rd e n t
lichem  Idea lism us is t die G e
s ta ltu n g  d e r je tz ig en  U m gebung 
des K ö ln er D om es zu bezeichnen . 
W er au f a lte n  P län en  b e tra c h te t , 
w as alles sich noch  in d er e rs ten  
H ä lfte  des 19. J a h rh u n d e r ts  an  
B a u lich k e iten  um  den  Dom 
sc h a r te  —  P rie s te r-S em in a r u n d  
D ech an a te , K a p ite lh ä u se r  u nd  

K ellere ien . P r iv a th ä u se r  u n d  G ärten , ja  n ic h t w en ig e r 
a ls  d re i K irch en  — , d er m uß d ie  T a tk ra f t  u n d  E n t
sch lo ssen h e it b ew u n d ern , m it d e r n ach  einem  V e rtra g  
von  1863 alle  am  F u ß  des D om es im  S üden , N orden  
u nd  W esten  g e leg en en  G ebäude n ied e rg e leg t u nd  d er 
D om um gang  a n  d er Süd-, N ord- u n d  W estse ite  g e 
sch affen  w urde.

A ls d an n  am  15. O k to b er 1880 die F e ie r d e r V oll
en d u n g  des g ro ß en  B au w erk es s ta tt fa n d , w u rd e  so 
g le ich  d e r P la n  e iner D o m b au -L o tte rie  ins A uge  g e faß t, 
m it d e ren  H ilfe a llm äh lich  an  d e r Süd-, W est-  u nd  
N o rd se ite  das g an ze  b u n te  G ew irr d e r  b es teh en d en  
B au lich k e iten  v e rsch w an d  u nd  jene  ach sia l o rie n tie rte n

U m g e b u n g  d e s  D o m e s .

R äum e um  den  B au  h eru m  g esch affen  w u rd en , d ie  w ir 
h eu te  a ls  se ine  U m gebung  ken n en .

D ie A rt, w ie d ie  S ta d t  w ed er O pfer an  G eld , noch 
O pfer d u rch  P re isg a b e  a lte r  W esen s te ile  sch eu te , um  
d as  h e ilige  W e rk  au s  d e r E n g e  ih res  e in g esch n ü rten  
A lltag s  lo szu lösen , m uß jedem  E in d ru c k  m ach en , ab er 
e rfreu en  w ird  d a s  E rg eb n is  ihm  d a ru m  n o ch  n ich t.

W en n  m an  B ilder des a lte n  u m b a u te n  Z u stan d es 
d er K irch e  zu fä llig  in  d ie  H an d  b ekom m t, s tu tz t  m an 
jedesm al ü b e r d en  m a le risch en  R eiz, d e r sich h ie r a u f
tu t . D er je tz ig e  Z u stan d  w irk t  d a n e b e n  leb los —  m an 
m erk t, d aß  er g em ac h t, n ic h t g ew ach sen  is t.

W enn  m an  d as  fe s ts te llt, w ird  N iem an d  d a rau s  
fo lgern  d ü rfen , d aß  m an  d en  D om  von  n eu em  w ieder 
in e inen  K ran z  n ie d r ig e r U m b au ten  se tzen  m öch te . W as 
n a tü r lic h  e rw uchs, u n d  d a d u rc h  in  a ll se in en  Z ufällig 
k e ite n  o rg an isch  e rsch ien , lä ß t sich, w enn  es einm al 
v e rsch w an d , n ic h t k ü n s tlic h  w ied e r e rzeu g en . E s  w ürde  
A b sich t v e rra te n , T h e a te r  w e rd en  u n d  verstim m en . 
M an d a rf  n u r seh r b eh u tsam  m it n eu en  B au ten  an  das 
R iesen w erk  h e ra n rü c k e n  u nd  m uß  d ab e i d iesen  a lten  
Z u stan d  ganz  v e rg essen , n u r  seine W irk u n g  m uß m an 
im G eiste  trag en . U nd d a  is t es noch  e tw a s  anderes

Städtebauliches aus dem alten Köln*).
V o n  F r i t z  S c h u m a c h e r ,  

d e r

Abb. 4. B l i c k  i n  d e n  I l o f  d e s  K r e u z g a n g e s  ( V o r s c h l a g  f ü r  d i e  U m g e s t a l t u n g
d e r  S ü d s e i t e . )

*)  W ir  b rin gen  im V o rsteh en d en  e in e  P ro b e  au s dem  K a p ite l „Um - m a c h e r ,  u n ter  M itw irku n g v o n  W illi A m t *  AK1 .  ,
ge S ta llu ng der A ltstä d te “ d es im  S a a le ck -V er la g  1923 e r sc h ie n e n e n  W e r k e s  : und 120 S f  T e x t. F orm at 22/28 cm P r e is  geh  40 M  < a n- i ?

E n t w i c k l u n g s f r a g e n  e i n e r  G r o ß s t a d t  von  F r itz  S c h n -  sa tz  b e ig e g e b e n e  b S S Ä d e m g e n C n t c n W e r “ e Ä m » . " !  '



a ls  je n e r  m a le risch e  R eiz, w as d a s  a lte  B ild  un s ze ig t. H ö h en u n te rsch ied  au f e ine S treck e  von e tw a  67 m.
D er D om  w irk t u n g e h e u e r  g ro ß  in so lcher U m gebung . Die B o d en v e rh ä ltn is se  s teh en  im Z w iespa lt m it d er
M an sieh t, d a ß  d ie  M asse e ines g e w a ltig e n  B au w erk es  G rundfo rm . Soll d e r R aum  a ls V o rrau m  des D om es
e rs t  ih re  vo lle  W irk u n g s k ra f t  e n tfa lte t,  w en n  d e r  u n - w irk en , so lä ß t sich n ich ts  S tö ren d e re s  den k en , a ls
m itte lb a re  V erg le ich  m it b e sch e id en en  B a u te n  u n se res  d iese  E ig en tü m lich k e it. D er A rc h ite k t m uß  ih r d ah e r
tä g lic h e n  A u sm aß es  se in en  M aß s tab  en th ü llt .
W e r h e u te  am  D om  v o rb e i g e h t, w ird  sich  in 
d e r  R eg e l d e r  w irk lic h e n  G röße d es  B au w erk es  
n ic h t b e w u ß t; d a s  e r fä h r t  se lb s t d e r  K u n d ig e  
im m er a u fs  n eu e , w e n n  ihm  ein  Z ufa ll die 
w a h re n  V e rh ä ltn isse  sin n n fä llig  o ffen b art.

K a n n  m an  a u c h  d ie  m a le risch e  W irk u n g  
je n e s  a lte n  Z u s ta n d e s  n ic h t a n s tre b e n  w ollen , 
so is t  es d och  n ic h t a u sg esch lo ssen , nach  e iner 
L ö su n g  zu  su c h e n , d ie  a n  S te lle  d e r  je tz ig en  
w esen lo sen  L ee re  d iese  W irk u n g  d e r  M aßstab - 
E n th ü llu n g  w ie d e r  h e rv o rb rin g t.

D as .zu  e rre ic h e n  v e rs u c h t d e r  V orsch lag , 
fü r  d ie  U m g e s ta ltu n g  d es  sü d lich en  D om pla tzes  
(D om hof), d e r in  d en  b e ig e fü g te n  S k izzen  zur 
D a rs te llu n g  g e b ra c h t ist.*)

B e i ih rem  E n tw u rf  is t d a v o n  au sg e g a n g e n , 
d a ß  m an  d a s  G efü g e ' d e r  je tz ig e n  räu m lich en  
G e s ta l tu n g  a ls  g e g e b e n e n  R a h m e n  n ehm en  
m u ß . W e n n  eb en  v o n  se in e r ..w esen lo sen  L e e re “ 
g e sp ro c h e n  w u rd e , so  b eze ich n e t d a s  n och  
n ic h t A lles , w as  a n  ihm  u n b e fr ied ig en d  w irk t.

D ie G ru n d fo rm  des H a u p tp la tz e s , d e r sich 
an  d e r  S ü d se ite  e rs tre c k t , ein  d ie  A ch sen  des 
D om es a u fn eh m en d es  reg e lm äß ig es  R ech teck , 
v e r la n g t  g e b ie te risc h  eine s tre n g e  B eh an d lu n g , 
w e n n  d ie  F o rm  n ic h t in  e inem  in n e re n  W id e r
sp ru c h  s te h e n  soll zu dem  W esen  des B a u 
w e rk e s , d a s  in  ih r a u sk lin g t. E s  g eh t w id e r 
a lle s  a rc h ite k to n is c h e  G efühl, e in en  so lchen  
A u sk la n g s ra u m  m it e in e r m a le risch en  G rü n 
an la g e  zu  b e se tzen , d ie  n iem als  B ez iehungen
zum  B au w erk  g ew in n en  w ird , so n d ern  fü r sich  Abb 2. D o m u m g e b u n g  i n  K ö l n .  V o r s c h l a g  z u r  U  m ■
a ls  e tw a s  F re m d e s  schw im m t, o d e r  h ö ch s ten s  g e s t a l t u n g  d e r  S ü d s e i t e ,
in  in n e re  B ez ieh u n g  t r i t t  zu dem  H o te l, d a s  die 
e ine  S e ite  d es  P la tz e s  b e 
h e rrsc h t. M on u m en ta le  A rch i
te k tu rg e b ild e  k a n n  m an  m it 
k le in e n  F le c k e n  m a le risch en  
G rü n s  n ic h t in  Z u sam m en 
h a n g  b rin g e n , ih r s tre n g  g e 
b u n d e n e s  G ese tz  w irk t  a u s 
s tra h le n d  w e ite r  u n d  v e r la n g t 
a rc h i te k to n is ie re n d e  L ö su n g  
a lle s  d essen , w a s  m it dem  
B au  in u n m itte lb a re  B e
z ieh u n g  t r i t t .  D iese  d em  B a u 
w e rk  fre m d a rtig e  B eh an d lu n g  
d es  P la tz e s  w ird  d u rc h  die 
D iag o n a le , d ie  ihn  d u rc h 
sc h n e id e t, n a tü r lic h  noch  v e r 
s tä rk t .

N u n  k ö n n te  m an  sag en : 
g u t ,  b e h a n d e ln  w ir a lso  die 
B ep flan zu n g  d es  P la tz e s  im 
S in n e  s tre n g  fo rm a le r G rü n 
a n la g e n . D e n k t m an  ihn  sich 
zu d iesem  Z w eck  e inen  
A u g e n b lic k  g le ich sam  ra s ie r t ,  
so  t r i t t  e in  zw e ite r  P u n k t 
im m er d e u tlic h e r  in  d ie  E r 
sch e in u n g , d e r  d en  je tz ig en  
Z u s ta n d  u n b e fr ie d ig e n d  e r
sch e in en  läß t. W e r  d en  P la tz  
im G ru n d riß  (A bb. 1)’ s ieh t, 
w ird  ihn  sich  u n b e d in g t a ls 
eb en  v o rs te lle n , in W a h rh e it t  - «ß» '  .
fä llt e r  s ta rk  n a c h  O sten  ab , —  m eh r a ls  3 m is t d e r  u n b e d in g t o rd n e n d  e n tg e g e n a rb e ite n , w en n  e tw as

o rg an isch  W irk e n d e s  h e rau sk o m m e n  soll.
*) A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  D ie  h ie r  b erü h rte  F r a g e  w ird

w o h l b e so n d e r e  A u fm e r k sa m k e it  a u ch  in  u i m  find en , w o  g le ic h fa lls  d ie  D i e s e  B e t r a c h t u n g e n  e r g e b e n  d i e  d r e i  Z i e l e ,  d i e
F r a g e  in  d er le tz te n  Z e it  erörtere w u rd e, w ie  d em  M ün ster e in e , s e in e  . , , .  TTr ü w i lv f s s k i z z e  f ü r  d i e  U m i r e s t a l t U P "  d e s
W irk u n g  a ls  M o n u m en ta lb a u  s te ig e r n d e  W irk u n g  w ie d e r  g e g e b e n  w e r d e n  S1UI1 U1L C m iW U I lS S K lZ Z e  IU I U1C u m g c s i c i n u u g  u e a
k ö n n e . W ir  s e lb s t  h a b en  zu  d ie se r  F r a g e  b e r e it s  in  d em  A u fsa tz :  D ie  P l a t z e s  g e s t e l l t  l i a t l  E r s a t z  e i l i e r  m a l e r i s c h e n  G r Ü l l -
W ie d e r h e r s te l lu n g  d es M ü n ster- l’la tz e s  in  U lm  im  J a h r g a n g  1906 d e i q i i I q o ’p  c i i i r o l t  p i n n  c it r P I lir  c r p o r i l n o t p  a r c h i t e k t o n i s c h e
„ D e u tsc h e n  B a u z e itu n g -  S te llu n g  g e n o m m e n . Vgl. a u ch  1923, S. 3 89 , -  aillage d U rU ! e in e  S t r e n g  g e o rü I ie tU  cirU lU eK lO IU S U ie
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Ä nderung  h inzuw eisen : die län g s des D om es h in ab 
fü h ren d e  F a h rs tra ß e  is t in ih rem  u n te re n  T e il a u f
g eh o b en  u n d  d er g an ze  Z usam m enhang  des V e rk eh rs  
au f  d ie  a n  d e r  S ü d se ite  des P la tze s  h in ab fü h ren d e  v e r
b re ite r te  S tra ß e  v e rleg t. D as sch ien  u n b ed en k lich , da 
d iese  V erb in d u n g  dem  Q u erv e rk eh r d u rc h a u s  g en ü g en  
d ü rf te  u n d  d ie  ü b e r la s te te n  V erh ä ltn isse  v o r dem  G e
b äu d e  d er E ise n b a h n d ire k tio n  w esen tlich  v e rb e sse rt 
w erden , w enn  d er von  W esten  kom m ende  A u to v e rk e h r

m itte n  in  den gerammenen

so g e s ta lte t, 
k le iner, von

n ich t m ehr re ch tw in k lig  
P u n k t h in e in p la tzen  k ann .* )

A uf d ie se r G ru n d lag e  is t d e r  P la tz
daß  s t a t t  d er je tz ig en  G rü n an lag e  ein ----------,
n ied rigen  T ra k te n  u m sch lo ssen e r H of vo n  k reu zg an g 
a rtig em  C h a ra k te r  e r r ic h te t is t  (A bb. 2), d e r m it einem 
se itlichen  A rm  bis zum  D om  h in ü b er fa ß t (Abb. 3). 
N ach  W esten  ö ffn e t e r sich m it e in e r B ogenhalle , die 

dem  V o rü b e rg eh en d en  einen 
w irk u n g sv o llen  E inb lick  in 
d en  eb en en  R aum  des H ofes 
g e s ta t te t  (A bb. 4). Sein öst
licher A bsch luß  w ird  durch 
e inen  e tw as  m ehr h e rvo r
g eh o b en en  B a u tra k t  geb ildet, 
d e r a u f  se in e r R ü ck se ite  eine 
h och lieg en d e  T e rra s se  zeig t; 
v o n  d ie se r fü h ren  T reppen  
a u f  d ie  S traß en g le ich e  herab.

D as F a lle n  des G eländes 
g e s ta t te t  g e ra d e , d en  U nter
b au  d iese r T e rra s se  zu einer 
B o g en re ih e  au szub ilden , die 
h ie r zu r L a d e n b e n u tz u n g  und 
a ls  B ah n w a rte h a lle  seh r w ill
k o m m en  se in  w ird ; d er ganze 
b u n te  T rö d e l v on  H äuschen, 
d e r sich je tz t  a n  d e r R ück 
se ite  des D om es in  höchst 
u n p a sse n d e r  W eise  angesam 
m elt h a t, m uß  von  diesen 
R äu m en  au fg eso g en  w erden  
(Abb. 5 in  N r. 3/4).

So is t  d a s  F a lle n  des Ge
län d es zu e inem  M otiv au s
g e n u tz t , d a s  e ine gew isse 
S e lb s tv e rs tä n d lic h k e it besitzt 
u n d  d ie  S tö ru n g  zu 'einem  
R eiz um sch afft.

D er ä s th e tisc h e  Z w eck  des 
B au w erk es  is t a b e r  n ich t m it 
d ie se r L ö su n g  d e r  P la tz 
flächen  d u rch  T e rra ss ie ru n g  
u n d  räu m lich e  G liederung  e r
sch ö p ft; sein  n ic h t m inder 
w ich tig e r Z w eck  b e s te h t d a r
in, e in fache , n ied rig e  L inien 
zu sch a ffen , d u rch  die von 
den  v e rsc h ie d e n s te n  P u n k ten  
au s  d ie  a u fs tre b e n d e n  R iesen
m assen  des D om es m ann ig 
fa ltig  ü b e rs c h n itte n  w erden. 
D ie Ü b ersch n e id u n g  des B au
w erk es  e rfo lg t n ie  g an z , son
de rn  im m er n u r  teilw eise, 
w o d u rch  e in es te ils  d ie  e r
w ü n sch te  W irk u n g  des M aß
s ta b e s  e rz ie lt w ird  u n d  zu
g le ich  d e r  R eiz  de i beim 
W eite rs c h re ite n  in ständ igem  
W ech se l sich  loslösenden  
B au m assen  g e s te ig e r t  w ird. 
N ich t n u r  fü r d ie  F orm 
w irk u n g  u n d  d ie  U m rißw ir
k u n g , so n d e rn  a u c h  fü r die 
F a rb w irk u n g  des B auw erkes 
is t e ine so lche  Ü berschnei
d u n g  von  g rö ß te r  W ich tig 
ke it. D ie e rs ta u n lic h s te  W ir
k u n g  des D om es lie g t v iel

le ich t m dem  d u ftig e n  F a rb e in d ru c k , d e r  ihm  d u rch  die 
A uflösung  a lle r  se iner F lä c h e n  bei d en  v e rsch ied en sten

rtonni7 T  ”  e tlb e w e r b e s  für e in  K au rm an n sb an s h a t 1’
' T  , ,  e; r r f lj e m e " Pe r sPe h tiv isc h e u  S k iz z e  e in en  V o rsch la g  
M eine V * ' ?er Allfhebu"(? d er  F a h rstra ß e  am  D o m  bir.
F s  w a f  f«r 1 ,u  , A u sfu h ru n g en  s in d  fast e in  J a h r  frü her entstand  
zu se h e n  W t»  fre u d ig e  B e stä tig u n g , B o n a tz  au f ä h n lich er  F ät
D o m h in m e iJ ! l  r  .,r  naCh,LaRUch ,lfikannt w 'rd. h a t sch o n  v o r  „ns  
d ie  S traße »1 rt*0 1 ra » « ' r t e l  ä h n lic h e  G ed a n k en  v e r fo lg t  E r  li

S traß e am  D om  g a n z a u f und  üb erb au t d en  s ü d lic h e n  S tra ß en zu g  
daß e in e  n eu e  v o r g e sc h o b en e  P la tz w a n d  e n tsteh t. _  » tra u en zn g ,

G esta ltu n g , —  o rgan ische  L ösung  d e r H ö h e n u n te r
sch iede des G eländes im S inne d e r S chaffung  ebener 
s ta t t  sch iefer P la tz flächen , —  E rz ie lu n g  eines M aßstab  
g eb en d en  K o n tra s te s  u n d  g ew isser Ü berschneidungen  
des D om körpers.

W enn  e rs t g e sa g t w urde , daß  d ab e i d ie  je tz t v o r
h an d en e  räum liche  G esta ltu n g  b e ib eh a lten  w erd en  soll, 
so is t in n e rh a lb  d ieses R ahm ens au f e ine b edeu tsam e



a tm o sp h ä risc h e n  V e rh ä ltn isse n  e ig n e t. D iese e ig en 
tü m lich e  E n tm a te r ia lis ie ru n g  d e r  rie s ig en  M asse, die 
m an ch m a l fa s t  ü b e rs in n n lich  w irk t, t r i t t  n u r herv o r, 
w en n  d e r K o n tra s t  a ll tä g lic h e r  F lä c h e n w irk u n g e n  ihr 
g e g e n ü b e r  s te h t. E s  is t  S ache  des S tä d te b a u e rs , 
d ie sen  G eg en sa tz  so v o rz u b e re ite n , d aß  e r sich  m it 
u n a u fd r in g lic h e n  M itte ln  u n v e r m e r k t  e in s te llt un d

steh en d en  k irch lich en  Z w eck  d ien en  k ö n n n te . Seinem  
g an zen  C h a ra k te r  nach  w ü rd e  es be isp ie lsw eise  v o r
tre fflich  g e ig n e t sein , um  a ls  D om -M useum  die h is to 
risch en  S ch ä tze  au fzunehm en , die sich w äh ren d  d e r 
B au g esch ich te  d ieses W e rk e s  an g esam m elt haben . M an 
k ö n n te  zug le ich  d as  g an ze  sü d liche  P la te a u  des D om 
u m g an g es m it fü r M useum szw ecke h e ranz iehen  u nd

n ic h t e tw a  d u rc h  g ro b sc h lä c h tig e  G eg en sä tze  zum  B e
w u ß tse in  g e b ra c h t  w e rd e n  m uß , w ie  sie B ah n h o f, D om - 
h ö te l o d e r E ise n b a h n d ire k tio n  g eb en , w en n  m an  das 
A u g e  s e i tw ä r ts  w en d e t.

A u f d ie se  Ü b erleg u n g en  g rü n d e t  sich  d e r  k ü n s t
liche  Z w eck  d es  k le in e n  B a u w e rk e s , n eb en  dem  sein  
p ra k t is c h e r  Z w eck  e rs t  in  zw e ite r  L in ie  s te h t. Mit 
A b s ic h t w ird  v o n  ihm  z u le tz t g e sp ro ch en . A m  re iz 
v o lls te n  u n d  n a tü r lic h s te n  w ü rd e  es w irk e n , w en n  das 
k le in e  B a u w e rk  e inem  m it dem  D om  in B eziehung
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h ie r v o r A llem  d ie  a lte n  S te in te ile  a u fs te llen , d ie  zu r 
D o m g esch ich te  geh ö ren .

So w ü rd e  d ie  neu e  P la tz g e s ta ltu n g  g le ich sam  eine 
A u sd eh n u n g  des M ach tb e re ich es des D om es d a rs te lle n  
u n d  d a s  w ä re  g e g e n ü b e r  d e r g e g e n w ä rtig e n  k a lte n  
N e u tra l i tä t  se in e r U m gebung  ein  n a tü r lic h e r  u n d  e r
w ü n sc h te r  V o rg an g , d e r den  a b w eh ren d en  C h a ra k te r , 
in  dem  d e r  B au  je tz t  zu r S ta d t s te h t, u m w an d e ln  
k ö n n te  zu  e inem  w ä rm e re n  V e rh ä ltn is . D iese  Ü b er
le itu n g  zu r u m g eb en d e n  W e lt w ü rd e  n u n  a b e r  w esen t-

ü

X



lieh g e s te ig e r t, w ennn  au ch  a n  d er linken  S eite  des 
S ü d p o rta le s  d ie  n ied rig e  säum ende A rc h ite k tu r  des 
k re u z g a n g a r tig e n  H ofes eine A rt F o rtse tz u n g  fände. 
D as w ä re  le ich t m ög lich  in  G esta lt e ines g e s tre c k te n , 
e ingeschossigen  W o hnhauses , d as  v ie lle ich t einem  d e r 
D om p rä la ten  a ls  W ohn u n g  d ienen  k ö n n te . E s  w ü rd e  
a u f d e r S üdse ite  des P la tzes  eine A rt W id e rsp ie l in  
e inem  p av illo n a r tig e n  B au  v o n  äh n lich e r M assenen t
fa ltu n g  finden , so d aß  m it g e rin g en  M itteln  ein g e 
sch lo ssener u nd  k la r  u m g ren z te r P la tz  v o r dem  Süd- 
p o rta l en ts tän d e , d er a lle  A u fm erk sam k e it au f d iesen  
B au te il vere in ig en  w ü rd e , w äh ren d  sie je tz t  n a c h  a llen  
H im m elsrich tungen  hin ab g e le n k t w ird . (Abb. 6 .)

Zu diesem  V o rsch lag  is t noch  eine zw eite  S tu d ie  
b e a rb e ite t (von de ren  W ied e rg ab e  w ir h ie r ab sehen ), 
die ze ig t, d aß  sein  G ru n d g ed an k e  au ch  d a n n  n ic h t a u f
g egeben  zu w erd en  b ra u c h t, w enn  m an  sich e tw a  n ic h t 
en tsch ließ en  k ö n n te , die d u rch g eh en d e  F a h rs tra ß e  am  
Dom en tlan g  au fzugeben , zugleich  a b e r e rk en n en  lä ß t, 
w iev ie l .dannn  vom  in tim eren  R eiz d e r A n lag e  u n d  von  
ih re r N a tü rlic h k e it v e rlo ren  geh t.

A uch  in  d iesem  F a ll w ü rd e  s t a t t  d e r je tz ig en  P la tz 
g e s ta ltu n g  ein k re u z g a n g a r tig e r  B au  m it rü c k w ä rtig e r  
T e rra s se  von  ganz  ähn lichem  T y p u s w ie d e r v o rh e r 
sk izz ie rte  d as  M otiv d e r L ösu n g  sein. Die u n m itte l
b a re  V erb in d u n g  m it dem  K ö rp e r des D om es w ü rd e  
fehlen , a b e r  d as  k le ine  W o h n h au s am  D om  se lb s t u n d  
sein  W idersp ie l w ü rd en  u n b e rü h r t b leiben.

Verm ischtes.
V o m  W ie d e ra u fb a u  d e r  S ta d t  Y p e rn . Vom Stande des 

W iederaufbaues Yperns geben folgende Zahlen ein an 
näherndes Bild: Vor dem K riege hatte die S tad t zwischen 
17 und 18 000 Einwohner. Ende 1918 w ar die S tadt völlig 
verlassen. Am Schluß des Jah res 1919 betrug die E in
wohnerzahl rund 2000, Ende 1921 nahe an 10 000, gegen
w ärtig  mehr als 13 000. Obwohl fast alle Gebäude zerstört 
oder sehr stark  verletzt, alle öffentlichen Einrichtungen 
vern ich tet waren und selbst das Straßennetz in den Trüm 
mern unkenntlich gew orden war, entschloß man sich, nicht 
etwa eine neue S tad t zu erbauen,, sondern das alte Y pern 
soweit als möglich mit all seinen berühm ten und bem er
kensw erten D enkm albauten und H äusern w iederherzu
stellen. Es sei in dieser Beziehung auf die Beschreibung 
der S tad t und ihrer Gebäude, erläu tert durch zahlreiche 
Abbildungen, in den Nummern 7, 12, 13 und 20 des J a h r 
ganges 1915 d. Bl. verw iesen.

Auf einem ehemaligen T ruppenübungsplatz nahe der 
S tad t wurden zunächst etwa 1000 vorläufige Behausungen 
für A rbeiter nebst dem erforderlichen Zubehör an Bauten 
für deren B eköstigung errichtet. E in Teil dieser N ot
bauten besteht noch. Gleichzeitig begannen die sehr um
fangreichen A ufräum ungsarbeiten. Der eigentliche W ieder
aufbau w urde erst Anfangs 1921 in Angriff genommen. Im 
Septem ber 1923 waren 750 n ich t ganz zerstö rt gewesene 
und 1500 neue H äuser w ieder bewohnt, 200 w aren bezugs
fertig, 789 im Bau begriffen und der V ollendung nahe. 
Das sind zusammen 3239 W ohn- und-G eschäftshäuser. Der 
ehemalige B estand ist selbstverständlich nur bei denjenigen 
G ebäuden völlig w iederhergestellt worden, die einen k ünst
lerischen oder erheblichen geschichtlichen W ert besaßen. 
Insbesondere ist ein O rtsteil mit neuen A rbeiterw ohn
häusern bebaut worden. Aber auch bei den N euschöpfun
gen is t zum eist versucht worden, von der altflandrischen 
A rt nicht zu sehr abzuweichen. Zu den W iederherstellungen 
gehören nam entlich das sogenannte Hôtel de Gand (Seite 
93 des Jahrganges 1915), das Tem plerhaus (Seite 85 wie 
vor.), die Châtellenie,, das Belle-Gastbaus, Peterskirche, 
Jakobskirche und die noch im Bau begriffene St. Martins- 
K athedrale (Seite 85 und 134 wie vor.). Über den W ieder
aufbau der berühm ten Tuchhalle (Seite 46, 47, 85 und 92 
wie vor.), dem w eitaus bedeutendsten W erk aus der m itte l
alterlichen B lütezeit der S tadt, mit dem machtvollen Bei
fried und dem zierlichen R athausanbau, scheint noch keine 
endgültige Bestimmung getroffen zu sein. J . St.

Personal-Nachrichten.
E h re n d o k to re n  te c h n is c h e r  H o c h s c h u le n . Die Tech

nische Hochschule zu D a r  in s t a d  t  hat auf einstimmigen 
A ntrag der Abt. für Ingenieurw esen den H errn Geh. 
B aurat Willi. S o 1 d a n', Leiter der preuß. L andesanstalt 
für G ew ässerkunde zum D oktor-Ingenieur ehrenhalber 
ernannt; dgl. die Technische H ochschule zu H a n n o v e r  
auf einstimmigen A ntrag  der F ak u ltä t für Bauwesen den 
H ofrat Dr. A lexander K o c h ,  den G ründer und Heraus-

Bei d ie se r L ösu n g  k ö n n te  m an  sich ebenfalls 
d en k en , d aß  d as  D iözesan-M useum  in d en  k le in en  B au 
v e rle g t w ü rd e ; sein b a u lic h e r C h a ra k te r  w ü rd e  dann  
äh n lich  w erd en , w ie in  d e r  v o ra n g e h e n d e n  D arste llu n g . 
A b er es w äre  n a tü r lic h  au ch  m öglich , d as  vom  Dom 
lo sg e lö ste  G ebäude e in e r p ro fan en  Z w eckbestim m ung  
zuzu füh ren , w enn  h ie rfü r g rö ß e re  N e ig u n g  sein sollte.

. D eshalb  is t bei d e r zw eiten  Skizze, um  d ie  A b
w a n d lu n g sfä h ig k e it des g le ich en  s täd teb au lich en  
G ru n d g ed an k en s  zu zeigen , d e r zw eite  F a ll vo rgesehen . 
D as P ro g ram m , d as  bei d ie se r D u rch b ild u n g  v o r
schw eb te , s te h t gan z  im D ien st p ra k tis c h e r  Zw ecke. 
D er H of is t um g eb en  v on  e in e r vo rn eh m en  e in h e it
lichen  V erk au fsh a lle , in d e r d as  B este  zu r V orfüh rung  
käm e, w as e inheim isches u n d  d e u tsc h e s  K u n stg ew erb e  
zum  K a u f a n z u b ie te n  v erm ö g en : ein  Q u e rsch n itt du rch  
u n se re  g esch m ack lich e  L e is tu n g sfäh ig k e it.

E ine  solche v o rnehm e V erk au fs-A u sste llu n g  um  
den  fes tlich en  k le in en  H of h erum , m itte n  im  H a u p t
v e rk e h r  d e r  S ta d t , k ö n n te  v on  g ro ß em  k u ltu re llen  
N u tzen  sein. S ta t t  des k irch lich -h is to risch en  w ä re  es 
g le ich sam  ein p ro fan -n eu ze itlich es  M useum .

E s b ra u c h t n ic h t h e rv o rg eh o b en  zu w erd en , daß  
d e r  W eg  des e rs te n  G ed an k en  d e r w ü n sch en sw erte re  
is t; es soll n u r g eze ig t w erd en , d aß  se in  k ü n stle risch e r 
G ru n d zu g  se lb s t d u rch  a n d e re  F o rd e ru n g e n  des V er
k e h rs  u nd  des Z w eckes n ich t to tg e m a c h t w ird . —•

(F o r tse tz u n g  fo lg t.)

geber verschiedener K unstzeitschriften und A utor zahl
reicher H andbücher neuzeitlicher W ohnungskultur. —

W ettbewerbe.
Z um  Id e e n w e ttb e w e rb  d e r  B o d e n -A k tie n g e s e lls c h a f t  

C h a r lo t te n b u rg -W e s t  für die Aufschließung ihres Geländes 
in Berlin-W estend w aren 90 Entw ürfe eingegangen. Die 
P reisrich ter w aren: S tädtebaudif. E l k a r t ,  Prof. Dr.-Ing. 
G i e s e , Prof. M ö h r i n g , Geh. R eg.-R at Dr.-Ing. 
M u t h e s i u s ,  Ober-Brt. W i n t e r s t e i n ,  Reg.-Bmstr. 
Dr.-Ing. W e h l .  Ihr Urteil lau tete: I. P reis „N eu-W est“, 
Arch. S a l v i s b e r g ,  II. P reis ..B ism arckhöhe“, Arch. 
Z i m m e r r e i m e r ,  3 w eitere gleiche Preise erhielten 
Arch. S t  e i t e n ,  Prof. R e i n h a r d t ,  M agistr.-Brt. E r -  
m i s c h -  C harlottenburg. Die in A ktien  der Gesellschaft 
ausgelobten Preise w urden auf die N om inalbeträge von 
40 000, 20 000 und dreim al 10 000 M. aufgehöht. —

B eim  Id e e n w e ttb e w e rb  z u r  E r la n g u n g  v o n  E n tw ü rfe n  
fü r  d ie  B e b a u u n g  d e s  N o lle n d o r fp la tz e s  zu  B e rlin  sind fol
gende Entw ürfe m it P reisen ausgezeichnet w orden: „Ter- 
rassierter G rünplatz“ von Ulrich N i t  s c h k e , C harlo tten
burg, ein II. Pr.; ,,Alte P latzw and“ von Otto B ti n z , Berlin, 
ein II. Pr.; ..Hic Rhodus,* hic sa lta“ von Alfred M e y e r ,  
Berlin-Schöneberg, ein TU. Pr.; „Schichten“ von Hans G i e 
b e l  e r , Schöneberg, ein III. P r.; „Schöneberg“ von  Otto 
B i e l ,  Tempelhof. ein III. Pr. Ferner w urden zum Ankauf 
empfohlen die E ntw ürfe: ..Luft und L ich t“ von Gustav 
K a t t w i n k e l ,  Berlin; ..Berlin W “ von  Arch. S p i t z -  
n e r , Berlin; ,.N oliendorfring“ von Rud. B e 11 i n  g , Halen
see, M itarbeiter Arch. A rthur K o r n . C harlottenburg. Alle 
eingegangenen 89 E ntw ürfe sind bis 16. Jan u a r 1924 täg 
lich und zw ar Sonntags von 10 bis 1 Uhr. w erktägl. von 10 
bis 3 Uhr in der B randenburghalle des neuen Schöneberger 
R athauses am Rudclph-W ilde-Platz öffentlich au sg este llt.—

Chronik.
W iederaufbau des Schlosses B urg an der W upper. V or etwa 

drei Ja h ren  w urde Schloß Burg an der W upper von einem ver
n ichtenden Brand verheert. Das gesam te Speichergeschoß des 
H auptgebäudes b ran n te  nieder; das T reppenhaus b ran n te  bis ins 
E rdgeschoß aus. A ußer dem großen G ebäudeschaden verursach te  
diese F euersb ru n st den  U ntergang  fa s t des gesam ten  B elgischen 
Landesm useum s. S ofort beim B rand  w urde der Beschluß gefaßt, 
alles V ern ich tete  sow eit wie möglich w iederherzustellen . Dieser 
W iederaufbau ist in die Ja h re  u nse rer beispiellosen G eldent
w ertung  gefallen  und  h a t den B ete ilig ten  schw ere A ufgaben ge
ste llt. T rotzdem  ist es e rre ich t w orden, d aß  vor einigen W ochen 
Schloß B urg w ieder im R ohbau fe rtig g este llt w orden ist; alle 
D ächer haben ihre a lte  Form  erhalten  und sind m it Schiefer ein
ged eck t w orden. A ber nun sind die M ittel erschöpft; am inneren 
A usbau kann  vorläu fig  n ichts geschehen, w enn n ich t opferwillige 
F reunde w eiterhelfen. E rfreulich  ist, daß  im vergangenen  F rüh
ja h r  das T reppenhaus und zwei ansch ließende Museumsräume 
baulich und auch in der ersten  E in rich tung  fe rtig g este llt und den 
B esuchern übergeben  w erden  k o nn ten . So h a t  das Bergische 
Landesm useum  mit m eist neuerw orbenen Schätzen  w ieder einen 
bescheidenen A nfang gefunden. Viel g ib t es noch zu voll
bringen; große M ittel w erden noch erforderlich  sein; ab er Schloß 
B urg  ze ig t nach  au ß en  h in  w ied e r ein  fe rtig e s  Bild. —
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STANDESFRAGEN u n d  V ER EIN SLEBEN
D ie N euregelung der Gebührenordnung der A rchitekten und Ingenieure und ihre A nerkennung durch 

die R eichsbehörden.

eit im Jah re  1878 erstm alig vom „Verbände 
D eutscher A rchitekten  und Ingenieur-V er
eine“ eine G ebührenordnung für arch itek
tonische A rbeiten herausgegeben ist, die be
stim m te G rundsätze für die V ergütung
solcher L eistungen durch den A uftraggeber 

festlegte, ist darnach gestrebt w orden, diesen G rundsätzen 
allgem eine A nerkennung zu verschaffen, sie zu einer fin
den A uftraggeber rechtsverbindlichen Norm zu machen. 
Diese B estrebungen sind nachdrücklicher verfolgt worden, 
nachdem  1888 die i. J .  1878 erstm alig vom „Verein D eut
scher Ingenieure“ bearbeiteten  H onorarnorm en für
m aschinentechnische und Ingenieur-A rbeiten mit denjenigen 
für architek ton ische A rbeiten in gem einsam er B eratung der 
beiden genannten  und einiger anderen technischen V er
bände zur „G ebührenordnung der A rchitekten  und Inge
n ieure“ verschm olzen w orden sind, die i. J . 1901 dann eine 
grundlegende U m arbeitung erfuhr.

D iese Bemühungen w aren aber bisher gescheitert. Die 
F estsetzungen  der G ebührenordnungen w urden zwar von 
den A rchitekten  und Ingenieuren  als M indestgebühren für 
ihre L eistungen betrach tet, sie w urden auch durch einige 
E ntscheidungen verschiedener Senate des R eichsgerichtes 
und in zahlreichen Fällen durch E ntscheidungen von Ober- 
landesgervehten als „üblicher P re is“ im Sinne des § 632, 
Abs. 2 BGB. anerkannt, nach wie vor blieb es aber dem 
freien Erm essen der G erichte überlassen, ob sie in Fällen, 
in denen n ich t auf G rund der G ebührenordnung zwischen 
A rchitek t oder Ingenieur und A uftraggeber vertragliche 
V ereinbarungen getroffen w aren, die Sätze der Gebühren
ordnung als angem essen anerkennen oder andere — und 
dann natürlich  ste ts niedrigere Sätze — zubilligen wollten. 
Die G erichte gingen dabei in ers ter Linie von der E r
w ägung aus, daß die G ebührenordnung nur eine einseitige 
F estsetzung  der A rch itek ten  und Ingenieure, also nur aus 
einer In teressenvertre tung  hervorgegangen sei, som it nicht 
ohne W eiteres A nspruch darauf habe, als angem essen und 
üblich an erk an n t zu werden.

D iese A nschauung begrenzt die Bedeutung der Ge
bührenordnung zweifellos zu eng, denn in den V erbänden 
sitzen n ich t nur freischaffende A rchitek ten  und Ingenieure, 
für die die G ebührenordnung naturgem äß in erster Linie 
bestim m t ist, sondern auch Baubeam te des S taates und 
der Gemeinden, die in vielen Fällen selbst als A uftrag
geber auftre ten . Es sind also tatsächlich  an der Fassung 
der G ebührenordnung breiteste K reise beteilig t gewesen, 
sodaß es n ich t angeht, sie einfach als eine Festsetzung 
eines I n t e r e s s e n k r e i s e s  bei Seite zu schieben. A ller
dings h a t es an einer o f f i z i e l l e n  M itarbeit von Be
hörden bisher gefehlt, und leider sind es in vielen Fällen 
gerade die behördlichen Instanzen gewesen, die sich über 
die G ebührenordnung hinw egsetzten, sind m itunter von den 
G erichten  in S treitfällen  als G utachter bestellte Baubeamte 
n ich t m it dem nötigen N achdruck für die B erechtigung der 
Forderung  nach der G ebührenordnung eingetreten.

Es is t dabei als ein w eiterer Grund gegen allgemeinere 
A nerkennung der G ebührenordnung der A rchitekten  und 
Ingenieure geltend gem acht w orden, daß es ja keinen fest 
um rissenen B erufsstand der A rchitekten  und Ingenieure 
gebe, daß daher U nterschiede in der B ew ertung gem acht 
w erden m üßten, daß die G ebührenordnung nur für A rchi
tek ten  und Ingenieure bestim m ter V orbildung anerkannt 
w erden könne. Seitens der G erichte ist auch, nam entlich 
in früherer Zeit, n icht der U nterschied zwischen dem A rchi
tek ten  bzw. Ingenieur, der sein E ntgelt lediglich aus seinen 
G ebühren bezieht, und dem B auunternehm er, der mit dem 
U nternehm ergew inn rechnet, k lar genug erkann t worden.

Die erstere  A nschauung steh t in scharfem  Gegensatz 
zu einem H auptgrundsatz  der G ebührenordnung der A rchi
tek ten  und Ingenieure, die als M aßstab für die Hono
rierung  nich t die V orbildung, sondern lediglich die Leistung 
ansieht. Es ha t auch, in den K reisen der, V erbände selbst 
zeitw eise nicht an B estrebungen gefehlt, hier eine Diffe
renzierung einzuführen. Solche Tendenzen sind aber stets 
m it g roßer M ehrheit abgelehnt w orden. Die Sätze der Ge- 
bührenordnung’ sind auch von A nfang an als M i n d e s t -  
sätze bezeichnet w orden, die von dem A rchitek ten  und 
Ingenieur n ich t un te rsch ritten  werden, ihn schützen sollten 
gegen ungenügende Entlohnung. .

Allerdings liegen die V erhältnisse bei den A rchitekten 
und Ingenieuren nicht so k lar und einfach wie .bei anderen 
freien Berufsständen einheitlicher Zusam m ensetzung mit 
staatlich  fest geregelter Vorbildung. Und wenn die W ichtig
keit und V erantw ortlichkeit der T ätigkeit der A rchitekten 
und Ingenieure für die gesam te V olksw irtschaft und das 
Volkswohl auch nicht h in ter derjenigen der R echtsanw älte 
und Arzte zurücksteht, deren Gebühren seit Langem auf 
gesetzlich geregelter Basis sich aufbauen, so is t heute doch 
nicht abzusehen, ob es gelingen wird, ähnliche Regelungen 
auch für die A rchitekten und Ingenieure zu schaffen. Jed en 
falls w ird es kaum  möglich sein, ohne D urchführung einer 
strafferen O rganisation, wie sie auch von w eiteren K reisen 
der freischaffenden A rchitekten und Ingenieure angestrebt, 
von anderen jedoch als eine unerw ünschte, m it freiem 
künstlerischem  Schaffen nicht zu vereinbarende Bindung 
betrach tet wird, dieses Ziel zu erreichen.

Im m erhin ist je tz t ein bedeutsam er Schritt auf diesem 
W ege vorw ärts getan. Als sich vor dem K riege die füh
renden technisch-wissenschaftlichen Verbände zum Ago- 
Ausschuß für die G ebührenordnungen zusammenschlossen, 
um eine zeitgemäße Um gestaltung der seit fast anderthalb 
Jahrzehnten  unveränderten  G ebührenordnung herbeizu
führen, wurde auch die E rstrebung ihrer A nerkennung als 
w ichtiger P rogram m punkt wieder aufgenommen. Der A us
bruch des K rieges ließ es zu einer Verfolgung des Ge
dankens zunächst nicht kommen, der Ago m ußte sich dar
auf beschränken, die G ebührenordnung dem sinkenden 
G eldw erte anzupassen, in ihrem Aufbau zu verbessern, und 
in ihm bekannt w erdenden Einzelfällen für ihre Inne
haltung nachdrücklichst einzutreten. E rst in den letzten 
Jah ren  konnten die Bestrebungen wieder aufgenommen 
w erden und nun mit A ussicht auf besseren Erfolg, da in 
der, damals noch dem Reichsschatzm inisterium  angeglie
derten  R eichsbauverw altung nun eine zentrale Stelle ge
geben w ar, mit der zunächst V erhandlungen eingeleitet 
werden konnten mit der Aussicht, deren Ergebnisse dann 
auf w eitere K reise auszudehnen. Mit dieser Stelle wurden 
Ende 1922 V erhandlungen angeknüpft und es wurde dort 
bei den maßgebenden Persönlichkeiten auch volles V er
ständnis für die B edeutung einer gem einschaftlichen R ege
lung dieser F rage gefunden.

Als Grundlage der B eratungen, zu der alle R eichs
behörden, die m it dem Bauen zu tun haben, eing-eladen 
w aren und bei denen die Sache der A rchitekten und Inge
nieure, durch, aus den Ago-Verbänden, besonders gew ählte 
V ertreter geführt wurde, diente dabei von den Ago-Ver
bänden für die einzelnen Gruppen neu aufgestellte E n t
würfe für deren Gebührenordnungen. Es standen zur Be
ratung  die Gebührenordnungen der A rchitekten, der In 
genieure, der G artenarchitekten  und der Landmesser, die 
zwar für sich getrennt, aber zusam m engefaßt unter dem 
gemeinsam en T itel „G ebührenordnungen für A rchitekten 
und Ingenieure“ herausgegeben w erden sollten und ihre 
Zusam m engehörigkeit auch in vorangestellten, gewissen 
gemeinsam en G rundsätzen zum A usdruck bringen.

Diese B eratungen haben sich lange hingezogen, erst 
im Sommer v. J . w ar in großen Zügen eine Einigung e r
reicht, sodaß ein Entw urf der neuen G ebührenordnung 
m it dem Datum des 1. Ju li 1923 herausgegeben werden 
konnte, der nun den übrigen beteiligten Reichsbehörden 
noch einmal vorgelegt w erden m ußte. Schlußberatungen 
konnten, nachdem inzwischen das Reichsschatzm inisterium  
aufgelöst, die R eichsbauverw altung dem R eichsfinanz
m inisterium  angegliedert war, erst im S pätherbst 1923 s ta tt
finden und erst am 13. Dezember w urde durch Erlaß des 
R eichsfinanzm inisters (IV Nr. 11 480.23) die endgültige Zu
stim m ung zu den getroffenen, noch m ehrfach geänderten  
V ereinbarungen ausgesprochen. Einbegriffen in dieser Zu
stim m ung ist auch diejenige der R eichsm inisterien des 
Inneren und für die besetzten  Gebiete, des Reichswehr-, des 
R eichsw irtschafts-, Reichsarbeitsm inisterium s und des
jenigen für W iederaufbau. N icht 'teilgenom m en haben an 
den B eratungen bedauerlicher W eise das R eichsverkehrs
und R eichspostm inisterium , die an  der F rage nicht ge
nügend in teressiert zu sein erk lärten  und w eiterhin ihre 
E ntscheidungen von Fall zu Fall treffen wollen.

E rre ich t is t durch diese V ereinbarungen, daß seitens 
der beteiligten Behörden die S ä t z e  d e r  G e b ü h r e n 
o r d n u n g e n a i s  „ü b l i c h e  V e r g ü t u n g “ i m S i n n e

5. Januar 1924.
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<1 e s § 632, Ab s .  2 BGB. a n e r k a n n t  werden und daß 
auf die Gebührenordnungen ein entsprechender Vermerk 
aufgedruckt werden darf.1) E rreicht ist ferner eine feste 
Regelung auf Grund der Gebührenordnung für die Hono
rierung der- A rchitekten und Ingenieure bei ihrer H eran
ziehung zu B auaufträgen der betreffenden Reichsbehörden, 
wobei allerdings für den letzteren  Fall gewisse E inschrän
kungen hinsichtlich der Berechnungsweise der Gebühren 
gem acht worden sind. Denn die Reichsbehörden vertre ten  
die Anschauung, daß die T ätigkeit der A rchitekten und 
Ingenieure bei dem Zusamm enarbeiten mit sachverständigen 
staatlichen Behörden eine gewisse Erleichterung erfahre 
gegenüber der T ätigkeit für einen privaten Auftraggeber, 
die auch einen Nachlaß bei den Gebühren rechtfertige. 
Außerdem könnten gewisse rechtliche Regelungen bezüg
lich des Zahlungsmodus, die zwar bei p rivaten  A uftrag
gebern nötig und angemessen seien, gegenüber Behörden 
nicht P latz greifen.

W as nun die Gebührenordnungen selbst betrifft, so 
is t deren Aufbau und W esen, wie diese schon in der Fassung 
vom 1. Jan u a r 1920 zum A usdruck gekommen sind, in der 
H auptsache festgehalten. Als G ebührenordnung vom 
1. Jan u a r 1920 in der Fassung vom 1. Ju li 1923 werden 
sie daher auch bezeichnet. Denn die Gebührentafeln von 
1920 zeigen schon gegenüber derjenigen von 1901 den 
Fortfall der G ruppeneinteilung bei den A rchitekten, die 
E inschränkung der Bauklassen von v ier auf drei bei den 
Ingenieuren und eine angemessene E rhöhung von etw a 
20—25 v. H. g-egenüber den Sätzen von 1901, die schon 
vor K riegsausbruch n icht mehr als ausreichend bezeichnet 
w erden konnten. Die G ebührentafel der Ingenieure von 
1920 ist ohne Änderung übernommen, diejenige der A rchi
tek ten  etw as verändert, aber in der Fassung beibehalten, 
die schon in dem M anuskriptdruck vom 1. Ju li 1923 ab
gedruckt ist.

Die G ebührentafel von 1920 ist nun aber bis zu dieser 
letzten Neufassung ohne weiteres angew endet w orden für 
die nur zum geringen Teil durch eine w irkliche V erteue
rung des Bauens, in der H auptsache aber durch fortschrei
tende G eldentw ertung in immer stärkerem  Maße gestei
gerten  Bausummen, sodaß die V om hundertsätze der Ge
bühren immer niedriger w urden. Durch von Zeit zu Zeit 
festgesetzte Teuerungszuschläge hat der Ago hier aus
zugleichen versucht, konnte aber in keiner W eise Schritt 
halten mit der rapiden Geldentw ertung. Das h a t dazu ge
führt, daß m it den A uftraggebern andauernd Unstimmig
keiten  entstanden über die zahlenmäßig hohen Gebühren, 
die tatsächlich aber dem A rchitekten und Ingenieur nur 
noch ein E ntgelt gew ährten, das immer w eiter hinter dem 
Friedenshonorar zurückblieb und in keiner W eise mehr den 
Lebensbedürfnissen der A rchitekten und Ingenieure bei 
den gesteigerten K osten der Lebenshaltung und den hohen 
A nforderungen der Bürohaltung, G ehälter der H ilfskräfte 
und so w eiter entsprach.

Als beste Möglichkeit, klare V erhältnisse und für d n 
A rchitekten und Ingenieur ausköm mliche Gebühren zu er
halten, erschien daher, die Gebühr nicht mehr w eiter in 
V om hundertsätzen der Bausumme in Papierm ark, sondern 
von der Friedensbausum m e in Goldmark zu berechnen. 
Diese Friedensbausum m e läßt sich in vielen Fällen nach 
Erfahrungssätzen genau erm itteln, namentlich bei S taa ts
bauten, bei denen um fangreiche S tatistiken  nach dieser 
R ichtung geführt worden sind. Bei P rivatbau ten  fehlt 
eine solche, w eiteren K reisen zugängliche S tatis tik  und es 
w äre eine dankensw erte Aufgabe, hier feste A nhaltspunkte 
für verschiedene w ichtige K ategorien von P rivatbau ten  zu 
schaffen. Der „Bund D eutscher A rchitekten“ beabsichtigt 
unseres W issens sich einer solchen Arbeit zu unterziehen. 
Für die neue G ebührenordnung der G artenarchitekten  sind 
solche A nhaltspunkte gleich mitgegeben.

Die in Gold erm ittelten Gebühren sollten nacli dem 
E ntw urf der Gebührenordnung vom 1. Ju li 1923 durch 
M ultiplikation m it dem am Zahltage gültigen amtlichen 
Index für die gesam te Lebenshaltung (Nahrung, W ohnung 
und Bekleidung) des statistischen Reichsam tes auf P ap ier
mark um gerechnet werden. Die V erhältnisse haben sich 
dann w ährend der V erhandlungen aber so wesentlich ge
ändert, der Lebenshaltungsindex, der lange Zeit w eit 
h in ter der w irklichen (G eldentw ertung zurückblieb, er
schien daher nicht mehr als der richtige Maßstab. A ußer
dem stand  die inzwischen durchgeführte Stabilisierung der 
Mark in Aussicht, das gesam te W irtschaftsleben stellte 
sich m ehr und mehr auf die Berechnung nach Gold ein.

*) D ie s e r  V en n erk  la u te t:  D ie s e  G eb ü h ren -O riln u n g ist gem ein sa m  
m it d em  R eich sfin a n zm in ister iu m  — R eieh sb a u v erw a ltu n g  — fes tg e ste llt  und  
und ihre A n w en d u n g  den  n a ch g eo rd n eten  B eh ö rd en  em p foh len  w ord en  
Ih re S ä tze  w erd en  a ls „ ü b lich e  V erg ü tu n g “ n a ch  M aßgabe des E r la sse s  des  
R e ich sfin a n zm in isters  vom  13. D e z e m b e r  1923 a ru rkann f. —

Es w urde daher die Bezugnahm e auf den Lebenshaltungs- 
index als U m rechnungsfaktor in der Gebührenordnung 
durchw eg fallen gelassen. Es w ird nunm ehr lediglich die 
Goldgebühr erm ittelt, es is t aber ein gew isser Entbeh
rungsfak tor eingeführt, da  bei unserer allgemeinen V er
arm ung Jed e r m it einem geringeren Einkommen als zu 
Friedenszeiten rechnen muß. Von der Goldgebühr sollen 
daher nur 85 v. H. zur A uszahlung kommen, bzw. soll 
die Goldgebühr durch M ultiplikation m it 85 v. H. des am 
V o r  tage der Zahlung festgesetzten  K urses einer Gold
m ark nach dem am tlichen B erliner D ollarkurs auf Papier
mark um gerechnet werden. In den besetzten Gebieten 
mit ihren besonderen T euerungsverhältn issen  sollen da
gegen die vollen 160 v. H. ausgezahlt werden.

Ist die genaue E rm ittlung der F riedensbaukosten nicht 
möglich, so sollen diese angenähert festgestellt werden, 
indem säm tliche an die Unternehm er geleisteten Einzelzäh
lungen m it einem für den Tag der Anweisung durch den 
A rchitekten  bzw. Ingenieur gültigen F ak to r dividiert und 
die so erm ittelten  B eträge zusam m engezählt werden. Ihre 
Summe soll als angenäherte Friedenssum m e betrach tet und 
dann für diese aus der gleichen G ebührentafel der Vom
hundertsatz entnom m en und im übrigen, wie vorher aus
geführt, verfahren werden. D ieser D ivisor w äre am rich
tigsten  durch den Ü berteuerungsfaktor des Bauens zu 
bilden. Da es aber für diesen keine am tlichen W erte 
gibt, so is t in der G. O. der Ingenieure hierfür schon im 
E ntw urf der amtl. G r o ß h a n d e l s i n d e x 2) des sta ti
stischen R eichsam tes eingeführt w orden. Denn m an darf 
wohl annehm en, daß die V erteuerung des Bauens, die ja 
zum größten  Teil auf der V erteuerung der Baustoffe be
ruht, dem G roßhandelsindex einigerm aßen parallel läuft, 
w ährend bei dem künstlich konstru ierten  und niedrig ge
haltenen Lebenshaltungsindex dieser innere Zusammen
hang fehlt. D e r ' G roßhandelsindex is t dann auch als Di
visor für die Feststellung der angenäherten  Friedensbau
summe für die A rchitek ten  durch die endgültige Fassung 
der G. O. eingeführt, w ährend liier im E ntw urf noch der 
L ebenshaltungsindex vorgesehen war.

Bei der B erechnung der S tundensätze für Leistungen 
nach der Zeit und der Entschädigung für Reiseaufwand 
sind in gleicher W eise s ta tt der M ultiplikation m it dem 
Reichsindex für die gesam te L ebenshaltung zur Umrech
nung der Papierm ark 85 v. H. des G oldm arkkurses am 
V o r t. a g  e der Zahlung als M ultiplikator eingeführt. 
Gleichzeitig hat aber die R eichsbauverw altung geglaubt, 
die G rundzahl von 4 M., die schon gegenüber dem F rie
denssatz von 5 M. einen E ntbehrungsfak tor enthält, auf 
3 M. herabsetzen zu müssen. Damit sind diese Leistungen 
nach A nsicht des AGO zu niedrig bew ertet, die E infüh
rung eines doppelten E ntbehrungsfak tors erscheint nicht 
gerechtfertig t. Der AGO-Vorstand hat daher sofort be
an trag t, den alten Satz w ieder herzustellen, h a t aber die 
endgültige V eröffentlichung der grundsätzlichen A ner
kennung für so w ichtig gehalten, daß sie auf keinen Fall 
dieser einen F rage w egen durch neue V erhandlungen v er
zögert w erden durfte. Über den A usgang d ieser V er
handlungen w erden wir später berichten.

Die sonstigen Änderungen der G ebührenordnung gegen
über dem Entw urf vom 1. 7. 23 sind unw esentlicher Art, 
bei den Arbeiten für S tädtebau sind sogar n icht unerheblich 
höhere V om hundertsätze für Siedlungspläne zugestanden, 
da hier im E ntw urf ein Irrtum  untergelauEen w ar. Die 
Sätze sind hier durchw eg um etw a 30 v. H. erhöht worden.

Jedenfalls steh t der AGO-Vorstand auf dem S tand
punkt, daß mit dieser A nerkennung durch einen großen 
Teil der Reichsbehörden einer a l l g e m e i n e n  A n e r - 
k e n n u n g der G ebührenordnungen der A rchitek ten  und 
Ingenieure nunm ehr die W ege geebnet sind. A llerdings ist 
damit auch für die G ebührenordnung eine gew isse Bin
dung erfolgt, da späteren  A bänderungen nun ebenfalls eine 
Beratung mit den Reichsbehörden vorangehen muß. — 

Fritz E i s e 1 e n , G eschäftsführer des AGO.
2) A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  E in e  Z u sa m m en ste llu n g  der  

W erte d es  G ro lfh a n d e ls ih d ex  d es  s ta t ist isc h e n  K eich sa m tea  für d as Ja h r  
1923 g e h e n  w ir  in  e in e r  d er n ä ch sten  N u m m ern . E in e  Z u sa m m en ste llu n g  
des L e b e n sh a ltu n g s in d ex  h a b en  w ir  b e r e its  in  N o  100/101 J a h rg  1923 
m itg e te ilt .

In h a lt:  An u n se re  L ese r , M ita rb e ite r  und  F re u n d e !  — S tä d te 
b a u lic h e s  au s dem  alten  K öln. — V erm isch te s . — P erso n a l- 
N ach rich ten  — W e ttb e w e rb e . — C hron ik . —

, , S ta n d e s fra g e n  und V ere in s leb e n : D ie  N e u re g e lu n g  d e r  Ge- 
b iih re n o rd n u n g  d e r  A rch itek ten  und  In g e n ie u re  und  ih re  A n
erk e n n u n g  du rch  d ie  R e ic h sb eh ö rd en . —

V erlag der D eutschen B auzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
Für die R edak tion  v eran tw ortlich : F r i t z  E i s e l e n  in Berlin. 

W . B ü x e n s t e i n ,  B erlin  SW . 48.
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