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Städtebauliches aus dem alten Köln.
V on F ritz  S c h u m a c h e r .

I. D i e  U m g e s t a l t u n g  d e r  U m
ei dem  V o rsch lag  fü r die U m 
g e s ta ltu n g  d e r S ü d  se ite  des 
D om es sind  w ir v on  e iner A b 
b ieg u n g  d e r b ish e rig en  V er
k eh rs -M ö g lich k e it au sg e g a n g e n , 
d a g e g e n  k n ü p f t  d e r  V o rsch lag  
fü r  d ie  W e s t  se ite  an  eine B e
g ra d ig u n g  des V e rk e h re s  an. 
A uch  w en n  es sich  n ic h t um  den  
D om  h an d e lte , m ü ß te  m an  w ü n 

sch en , h ie r  e in en  E in g riff  v o rn eh m en  zu dü rfen , u nd  
z w ar a n  dem  schm alen  B lock  zw ischen  d e r  K om ödien-

(F ortsetzung aus No. 1/2.) 
g e b u n g  d e s  D o m e s .  (Schluß.) 
s tra ß e  u nd  d e rS tra ß e .,A n  d er B u rg m au e r ". D ieser s t re c k t 
se inen  K opf in  h ö ch st s tö re n d e r  W eise  in d en  V e r
k eh rszu g  d e r  g ro ß e n  N o rdsüd -A chse  des A lt-K ö lner 
S tra ß e n sy s te m e s : M arze llen -S traße , U n te r F e tte n -
hennen , H o h e-S traß e . (Abb. 1 in N r. 1/2.) D ieses 
H in d ern is  e ines g la t te n  Ü berganges des V e rk eh re s  an  
e in e r d e r w ic h tig s te n  S te llen  d e r  S ta d t  w ird  a u f  die 
D au er n ic h t e r trä g lic h  sein, m an  w ird  es d u rch  A b
schne iden  des B lockes b ese itig en  w ollen  u n d  w ird  
n ic h t w issen , w ie m an  d as  d u rch fü h ren  k an n , da a u ß e r
o rd en tlich  g ro ß e  w irtsch a ftlich e  W e rte  ohne irg en d 
e inen  A usg le ich  d a d u rc h  v e rn ic h te t w ürden .
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Abb. 5. B l i c k  v o n  U n t e r  T a s c h e n m a c l i e r
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E ine  L ösu n g  d ieser schw ierigen  L ag e  e rg ib t sich 
e rs t, w enn  d e r S tä d te b a u e r  d iese V erk eh rsso rg e  m it 
d e r zw eiten  Sorge  v e rb in d e t, die ihm  d as  'P la tzg eb ild e  
au f d e r W estse ite  des D om es (Abb. 7) m ach t. Ich  
sag e  m it A b sich t ,,P la tz  g  e b i 1 d e “ , d enn  d ie  Sorge 
b e s te h t eben d a rin , d aß  d e r R aum , d e r sich h ie r a u f
tu t , im a rch itek to n isch en  Sinn n ic h t a ls  „ P la tz “ b e
ze ichne t w erd en  k an n . E s is t ein in un b estim m ten  E r 

w e ite ru n g en  ze rfließ en d er R aum , in den  u n b estim m t 
g eb ild e te  B au m assen  h in e in rag en . M anche d iese r U n
b es tim m th e iten  u nd  D u rch lö ch e ru n g en  k la re r  W än d e  
s ind  u n ab än d e rlich , d a  w ir es h ie r eben  m it dem  
K n o te n p u n k t zah lre ich e r L eb en sn erv en  d e r  S ta d t zu 
tu n  haben . N u r eine d ieser u n b estim m ten  E rw e ite 
ru n g en  is t im  s tä d te b a u lic h e n  S inn  ein fre iw illiger 
A k t: d e r P la tz  am  M arg a re th en -K lo ste r . E r  is t, a ls

G lied im O rgan ism us des S tra ß e n g e fü g e s  b e tra c h te t , 
d u rc h a u s  a b ä n d e rb a r .

G ilt d a s  au ch  in  seinem  V erh ä ltn is  zum  D om ? 
E n ts ta n d e n  is t  e r se in e rze it, um  v on  ihm  au s  e inen  
B lick  au f d ie  m ä c h tig e  T u rm fro n t fre izu legen . D ieser 
B lick  sp ie lt im  n a tü r lic h e n  L eb en  d e r S ta d t k e in e  
R olle, d e r K ö ln e r w ird  a n  d a s  K o p fen d e  d ieses P la tze s  
n ic h t g e fü h r t, n u r  d e r  R e isen d e  b e g ib t sich  h ie rh er,

w enn  e r d ie  A b sich t e r
k e n n t, ihm  m itte ls  d ieses 
P la tz e a  e in en  b eso n d eren  
D öm blick  zu schaffen . M an 
lo c k t ihn  a b e r  a n  ehre 
S te lle , d ie  fü r den  E in d ru ck  
d es  B au w erk es  n ic h t g lü c k 
lich  is t; jed e  d iag o n a le  A n
s ic h t des T u rm p a a re s  is t 
g ü n s tig e r  a ls  d ie  geom e
tr isc h e  A n sich t, in  d e r eine 
g ew isse  E n g b rü s tig k e it des 
B a u w e rk e s  zum  V orschein  
k om m t. M an w ird  dem  Dom 
k e in e n  S ch ad en  zufügen , 
w en n  d ie se r k ü n s tlic h  k o n 
s tru ie r te  B lic k p u n k t fü r R ei
sen d e  v e rsc h w in d e t u n d  d er 
D om  d a fü r  v o n  a llen  B lick 
p u n k te n , d ie  d iese  S e ite  g e
w ä h rt, in  e in en  k la re n , ru h i
g e n  u n d  h a rm o n isch e n  R ah 
m en  g e b ra c h t w ird . D enn 
n u r in  e inem  so lchen  w ird  
d e r  b e w u n d e rn sw e rte  B au 
w ie d e r  se ine  vo lle  W irk u n g  
e n tfa lte n .

D en  H a u p ts c h r it t  dazu  
k a n n  m an  d u rc h  eine  v e r
h ä ltn ism ä ß ig  e in fach e  O pe
ra t io n  e rre ic h e n ; m an  b ieg t 
d a s  S tü c k , d a s  m an  zw eck s 
g e ra d e r  W e ite r fü h ru n g  d er 
M arzellen  - S tra ß e  ab sch n e i
d e t, g le ich sam  in  d en  lee ren  
R au m  d es  M a rg a re th e n 
k lo s te r  - P la tz e s  h inein , d a s  
h e iß t, m an  s c h lie ß t ihn  m it 
e inem  n ie d r ig e re n  B a u tr a k t  
g e g e n  d en  D o m p la tz  ab  
(A bb. 7, 8 u . 9). M an e rre ic h t 
d a m it g le ich ze itig  d ie  L ö
su n g  d e r  ä s th e tisc h e n , d e r 
v e rk e h rs te c h n isc h e n  u n d  d er 
w ir tsc h a ftlic h e n  S o rg en , die 
ü b e r d iesem  P la tz  schw eben .

E s  m uß  h e rv o rg eh o b en  
w e rd en , d a ß  d ie  ä s th e tisc h e  
F ra g e  d a b e i n ic h t e tw a  
n eb en b e i a u c h  eine  e r t r ä g 
liche  W e n d u n g  n im m t, ne in , 
m a n  k ö n n te  be i se in e r B e
tr a c h tu n g  a u c h  vo n  ih r, s t a t t  
v o n  d en  p ra k t is c h e n  F ra g e n  
au sg e h e n  u n d  w ü rd e  zum  
g le ich en  E rg e b n is  kom m en . 
E s  h a n d e lt  sich  in  d e r  T a t  
b e i d en  L e id en  d es  w e s t
lichen  D o m p la tzes, d ie  m an  
k u r ie re n  k a n n , um  d ie  N o t
w e n d ig k e it , d ie  Ö ffnung  des 
M a rg a re th e n k lo s te r  - P la tz e s  
d u rc h  e in  ru h ig e s , w an d - 

a r t ig e s  G eb ilde  zu sch ließ en . D abe i b ra u c h t  m a n  sich  
n ic h t zu sch eu en , den  ab sc h lie ß e n d e n  F lü g e l d es  n eu en  
G eb äu d es e tw a s  z u rü c k z u rü c k e n . D ie V e rk e h rs v e r 
h ä ltn is se  v e rla n g e n  h ie r e ine  ru h ig e  F u ß g ä n g e r- In se l , 
d ie  d e r je tz ig e  P la tz  tro tz  se in e r g rö ß e re n  rä u m lic h e n  
W e ite  n ic h t b ie te t. D u rch  d a s  A b sch n e id en  je n e r  v o r 
sp rin g en d en  N ase  w ird  e in  n e u e r, ü b e ra u s  w irk u n g s 
v o lle r B lick  au f den  D om  v o n  d e r  S tra ß e  bei
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S t. A n d re a s  u n d  d e r M ündung  d e r  K o m ö d ien -S traß e  
g ew o n n en , w o sich  d a s  je tz t  h a lb v e rd e c k te  B au w erk  
le ic h t d ia g o n a l v e rsch o b en  in  se in e r g an zen  M a je s tä t 
ze igen  w ird .

A uch  fü r den  d ie  S tra ß e  „A n  d e r  B u rg m a u e r1' H er- 
ab k o m m en d en  w ird  d e r  E in d ru c k  des D om es n ic h t g e 
sch m ä le rt. D ie A rt, w ie  e r  d en  ru h ig e n  F ir s t  des n ich t 
ü b e rm ä ß ig  ho h en  N eu b au es  ü b e rra g t, w ird  d as  B e
w u ß tse in  se in e r G röße  eh e r noch  s te ig e rn . A uf d er 
R ü c k se ite  d es  n eu en  F lü g e ls  b le ib t e ine gesch lo ssene  
p la tz a r t ig e  E rw e ite ru n g  b es teh en . D ie a n  d e r B u rg 
m a u e r g e fü h r te  e le k trisc h e  L in ie  g e h t m itte ls  e ines die 
S tra ß e  ü b e rsp a n n e n d e n  B ogens d u rch  den  N eubau  
h in d u rch .

So w ird  d e r  H a u p tse ite  d es  P la tz e s  sow ohl fü r den  
F u ß g ä n g e r-  u n d  F u h rw e rk -V e rk e h r , a ls  au ch  fü r die 
räu m lich e  W irk u n g  eine  g rö ß e re  R u h e  g egeben , die 
sich  a u f  d ie  ü b rig en  B a u te n  d e r  U m gebung  in  dem  
S inn  fo r tse tz e n  m ü ß te , d aß  a lle  e tw a  a u f tre te n d e n  
V ersu ch e , um  d en  D om  h eru m  h ö h er zu bau en , k a te 
g o risch  a b g e le h n t w e rd e n  m üssen . E in e  a llm äh liche  
F o r tn a h m e  ü b e rf lü ss ig en  Z ie ra te s  b eso n d ers  an  den  
o b e ren  G esch o ssen  d e r  a lte n  B au ten  w ü rd e  ein 
Ü briges tu n .

A lles d as  sind  U m än d eru n g en , die in  no rm alen  
Z e itv e rh ä ltn is sen  w irtsch a ftlich  tr a g b a r  sind . D em  
V erlu s t, d e r  im te ilw e isen  A b re iß en  e ines s ta tt lic h e n  
G ebäudes (D a rm stä d te r  B ank ) lieg t, w ü rd e  e in  G ew inn 
g eg en ü b e rs teh en , d e r au f dem  g rö ß e re n  U m fang  des 
N eu b au es u n d  seinem  g e s te ig e r te n  W e rt b e ru h t. E s  
g ib t  k au m  eine  G esch äfts lag e  d er S ta d t, die v e rg le ich 
b a r  w äre  m it dem  L a d e n tr a k t des g e p la n te n  N eu 
baues.

So sind d ie  V o rsch läg e  zu r U m g esta ltu n g  d e r Dom - 
U m gebung  a lle  in  G renzen  g eh a lten , d ie  in n e rh a lb  des 
p ra k t is c h  E rre ic h b a re n  b leiben  u n d  h ab en  m it A bsich t 
d e r V ersu ch u n g  w id e rs tan d en , fre i zu p h an ta s ie ren . 
T ro tzd em  is t  es k la r , d aß , ab g eseh en  von  den  finan 
ziellen  F ra g e n , noch  zah lre iche  S ch w ie rig k e iten  äu ß e re r  
A rt zu ü b e rw in d en  sind . D ie je tz ig e  F o rm  d e r F re i
leg u n g  is t d as  E rg eb n is  e ines gem einsam en  V orgehens 
v o n  S ta a t , S ta d t u n d  K irch e ; e ine Ä n derung  d a ra n  b e
d a rf  d e r Z ustim m ung  a lle r d ie se r F a k to re n . E s  is t 
n ic h t le ich t, in  F ra g e n  d ieser A rt g le iche  A n sch au 
u n g en  zu erzielen . A ber S ch w ie rig k e iten  dü rfen  n ich t 
a b sch reck en , w en n  es sich  um  D inge h an d e lt, d ie  g e 
e ig n e t sind , dem  w e rtv o lls te n  B esitz e iner S ta d t zu 
g u te  zu kom m en. —  (F o rtse tzu n g  fo lg t.)

A bb. 7. J e t z i g e r  Z u s t a n d .  A bb. 8. U m g e s t a l t e t e r  Z u s t a n d .
U m g e s t a l t u n g  d e r  W e s t s e i t e  d e r  D o m  U m g e b u n g .

Vom  neuen A ltersheim  in Nürnberg.
Von Dr.-Ing. W a g n e r - S p e y e r ,

ine Erzielung aesthetisch  vollw ertiger Bau
eindrücke w urde z. Zt. des W ährungsverfalles 
g a r oft in  em pfindlicher W eise erschwert. 
N icht als ob die N otw endigkeit, sich zu be
sch ränken  und von jedem  „A ufw and“ abzu
sehen, an sich schon einer B ehinderung im

Schaffen gleichkäm e. Sie hat im G egenteil manches Gute 
für sich. D rängt sie doch zu sachlicher K larheit, zu ver
tie fte r D urcharbeitung organisch-einfacher Gebilde. Aber 
daß die sprunghafte  P reissteigerung  auch noch am schon 
halbfertigen  Bau häufige V ereinfachungen und A bstriche 
erzw ingt, is t mißlich. D enn w enn B aubestandteile, die in
der G esam tkom position oder im G liederungsrhythm us ihre
B egründung finden, h in terher zum Opfer gebrach t w erden 
m üssen, en ts teh t leicht unverw ischbarer Schaden.

Auch der Bau des neuen Altersheim es in N ürnberg1), 
dessen Lageplan  und G esam tgrundriß Abb. 1, S. 12 wieder- 
gibt-, ha tte , w iewohl es von vornherein  auf g röß te  sparsam - 
k e it e ingestellt w ar, un ter den A ngriffen späterer E in
sch ränkungen  zu leiden. M ancher bescheidene Schmuck- 
gedanke m ußte nach träg lich  un te rd rück t werden, die 
G artenanlagen  harren  noch der F ertigstellung  und w erden

*) V g l. d ie  N o tiz  ü b er  d ie se s  in  N o . 88/89, J a h r g . 1923.

V orstand  des städ t. H ochbauam tes.
wohl s ta rk  h in ter dem ursprünglich Gewollten Zurück
bleiben müssen, die geplante A usgestaltung der nächsten 
Umwelt (Verbindungsweg m it T reppenaufgang von der 
Hall erwiese, bauliche Einbeziehung der V orderhäuser an 
der Johann isstraße  u. a.) ha t m it ernsten  Schw ierigkeiten 
zu käm pfen. So blieb manches B ruchstück, vielleicht auf 
lange hinaus. Dennoch ließ sich die beim E ntw urf der Ge
sam tanlage, wie bei der E inzeldurchbildung von mir stets 
verfolgte, vor allem auf W ohnlichkeit und behagliche 
Stimmung gerich tete  A bsicht in der H auptsache verw irk
lichen. Mit w elchen Mitteln und in welchem Umfang es 
geschah, soll in nachstehendem  kurz m itgeteilt werden. 
Die Abbildungen 2 und 3 von außen und 4 von innen 
m ögen daher zur V eranschaulichung dienen.

Bei der A usgestaltung des Neubaues ist der F arbe eine 
bedeutende Rolle zugefallen. Selbstverständlich verbot es 
der Zweck des Hauses, sich hierbei etw a auf gew agte 
Experim ente einzulassen. (Ü berhaupt w urde von betont 
m oderner A rt abgesehen, um den alten  Leuten  lieber ein 
Heim zu bieten, das ihrem stillen W esen freundlich und 
v e rtra u t entgegenkom m t.) Gleichwohl sind volle Töne im 
Innern  wie am Äußern bevorzugt. In  den Zimmern bilden 
sie, w enn auch in  schm ucklosem A uftrag  m it g lattem  Ab
schlußstrich  verw endet, den richtigen H intergrund zum

12. Januar 1924.
11



H ausrat der Insassen. Auf den Gängen und in den Treppen
hallen steh t dagegen gebrochenes W eiß in lebhaftem Gegen
satz zu altdunklen Möbeln und Bildern und zu leuch

tenden Türanstrichen. Die Türfarben wechseln von S tock
w erk zu Stockw erk, wie auch von Flügel zu Flügel. D a
durch wollte nicht bloß die O rientierung im Haus e r
leichtert, sondern zugleich der Gang durch dasselbe an 

regender, erlebnisreicher g esta lte t w erden. Für seine Be
w ohner is t ja  das A ltersheim  der fa s t ausschließliche 
Schauplatz ihres Verweilens und kleinen Erlebens. Die 

gleiche Ü berlegung h a t auch die V er
schiedenheit der Z im m eranstriche v er
an laßt und ebenso die farbige B ehand
lung der Fassaden-beeinflußt. D er V er
such, einzelne T rak te  und Seiten des 
H auses in deutlichen Farbunterschieden 
gegeneinander abzusetzen, konn te  aller
dings nur zum Teil durchgeführt werden. 
Die H auptseite is t in weichem  K asta 
n ienrot gehalten  m it lich tgrauen  Schlag
läden und  weißen Fensterkreuzen , wo
m it das Grün der V orgartenanlage h ar
monisch zusam m enklingen soll.

Die inneren R aum eindrücke werden 
durch die A rt der L ichtführung un ter
stü tzt. In die gedäm pfte L ichtführung 
der Gänge fällt in m äßigen A bständen 
die flu tende Seitenhelle der P lauder
nischen usw., zugleich C äsur und Kon
trastw irkung . Blendendes S tirn licht ist 
nam entlich auch bei den T reppenhäusern 
verm ieden, weil es für a lte  A ugen gar 
störend ist.

W eitere Belebung bringen die 
Schw ingung des Frauenflügels und die 
V erschiedenheit der Bodenhöhen in den 
einzelnen T rak ten . Beide sind indes 
nicht rein auf räum liche Vorstellung, 
sondern auch auf sachliche Gründe zu
rückzuführen; denn die leichte Bogen
führung im Frauenflügel b ildet die P a
rallele zum V erlauf des vo r der W est
fron t geplanten  V erbindungsw egs zwi
schen Johann isstraße  und H allerwiese2) 
und die zweimalige A btreppung der 
Bodengleiche in den S tockw erken um je 
fast 1 m ist eine natürliche Auswirkung 
des m äßigen G eländeabfalls bis zur 6 m 
hohen S tützm auer an  der Südseite des 
G artens, womit erre ich t ist, daß jeder 
F lügel im E rdgeschoß m it nu r ganz 
w enigen S tufen b e tre ten  w erden kann, 
ohne deshalb zu tief in  das G elände ein
g ebette t zu sein. Da die Stufen zur Aus
gleichung der H öhenunterschiede un
m ittelbar in die T reppenläufe verlegt 
sind, tre ten  nirgends verlorene Stei
gungen auf und die Südtreppe wie be
sonders die H allentreppe haben an 
räum licher W irkung gewonnen.

Die große Halle im A ngelpunkt 
zw ischen F rauen- und Ehepaarflügel, die 
in dem T eilgrundriß Abb. 5 erscheint, 
soll zugleich einen angenehm en A ufent
haltsraum  abgeben, w ofür sie sich, weil 
gegen äußere Tem peratureinflüsse fast 
ringsum  geschützt, besonders eignet. Sie 
is t daher mit S itzbänken und m it schlich
ten alten Möbeln, mit. hübschen Bildern 
usw. reichlich ausgesta tte t. In  ähnlicher 
W eise w urde auch für die P lauder
nischen, das Rauchzim m er und den 
Saal freundlicher a lte r H ausra t m it ver
wendet, Selbst das Schwesternzim mer, 
die Frem denzim m er (zur Beherbergung 
vorübergehender Besuche) und die 
K rankenräum e konnten  größtenteils mit 
a lten  S tücken eingerichtet werden. Auch 
sonst h a t m anches schlichtschöne V or
väterw erk , das b isher auf den Böden 
städ tischer G ebäude oder sonstwo ein 
vergessenes D asein führte, lebendigen 
W iedergebrauch gefunden und so zu 
sparsam stem  M ittelverbrauch m it bei
getragen. Aus alten  K acheln  w urden 
einige hübsche Öfen zusam m engestellt, 
alte  Beschläge zieren die E ingangstüren , 
schöne Gipsmodelle und Zierkacheln 
tre ten  an wenigen, beziehungsreichen 
Stellen als w illkom m ener Schm uck auf.

2) D ie s e r  W e g , an d en  n ic h t  a r g e b a u t  w e r d e n  
so ll, e r se tz t  e in en  b is la n g  w e ite r  w e s t lic h  v o r g e se h e n e n  L in ien zu g , für d en  
in d ie se r  Form  k e in  B ed ü rfn is  m eh r  b e ste llt . D e r  F u ß g ä n g e rv e r k e h r  auf  
ihm  w ird  den  H e im in sa sse n  » ich t lä s t ig  w erd en , er  m a g  ih n en  im  G e g e n 
te il a ls  U n terh a ltu n g  erw ü n sch t se in . D e r  W e g  erk lä rt a u ch  d ie  A n o rd n u n g  
d es  H a u p te in g a n g es  an  der W e stse ite .

Abb. 4. H a l l e  i m  I. S t o c k  ( l i n k s  T r e p p e  m i t  E i n g a n g  z u m  S a a l ) .

Abh. 3. E i n z e l h e i t e n  d e r  F a s s a d e .  (A l t  N U r n b  e r g e r  C h ö r 1 e in.)

12
No. 3/4.



Der ausgedehnte G arten soll ebenfalls in ähnlicher 
W eise da und do rt eine besondere N ote erhalten. In  
der G egend um das A ltersheim  breite ten  sich vor 
Zeiten sorgfältig  angelegte G ärten, in denen der N ürn
berger P atriz ier gerne  seine som merlichen Mußestunden 
verbrach te . K unstreiche G ittertore, plätschernde Spring
brunnen, allegorische S teinfiguren bildeten ihren beliebten 
Schm uck. Von der einstigen P rach t sind leider kaum noch 
R este geblieben.3) F as t die letzten  F iguren  standen vor 
n ich t langer Zeit zum V erkauf. Sie w urden in der Absicht 
erw orben, sie im G arten des A ltersheim s aufzustellen und 
in dessen G estaltung etw as von ehem aliger N ürnberger 
G artenku ltu r w ieder aufleben zu lassen. W iew eit die 
Z eitverhältn isse solchem V orhaben geneig t sein werden, 
s teh t noch dahin. Im übrigen soll die G artenanlage im 
Z usam m enklang m it dem w echselnden C harak ter der 
A ußenfronten und  je nach dem V erw endungszw eck eine 
gew isse M annigfaltigkeit zeigen. Auf den rep räsen tativer 
gehaltenen  V orgarten  w ird  südlich ein intim es Stauden-

3) B e id e r se its  d es  N e u b a u e s  lie g e n  ab er  a uch  h eu te  n o ch  G ärtn ere ien ,  
so d a ß  d as H a u s au f d re i S e ite n  von  g rö ß eren  A n la g e n  u m g eb en  ist.

A bb. 2 (oben). H a u p t a n s i c h t ,  W e s t s e i t e .

A bb. 1 (rec h ts ) . L a g e p l a n  m i t  G e s a m t g r u n d r i ß  d e s  
G e b ä u d e s .

A bb. 5 (un ten). T e i l g r u n d r i ß  d e r  H a l l e  i m
I. S t o c k w e r k .

N eues A ltersh eim  in Nürnberg.

gärtchen folgen, beim alten  G artenhaus ergibt sich ein aus
nehm end schöner, geräum iger Sitzplatz m it freiem A us
blick über die H allerwiesenanlage, der große R asenplan 
h in ter dem Haus soll m it Obstbäumen bestellt werden und 
gleicherweise der Anzucht billiger Gemüse usw. für die 
Heiminsassen, wie geruhsam em  Verweilen in wärmendem 
Sonnenschein dienen können.

Über die sonstige E inteilung und A usstattung der 
ganzen B auanlage is t in Nr. 22, Jhrg . 23 der „Volks
w ohnung“ und in „Die B auzeitung“ (früher Süddeutsch. 
Bztg.) Einiges ausgeführt, w orauf hier Kürze halber ver
wiesen sei. Auch hierbei w ar das Ziel, dem A lter eine 
H e im s tä t t e  für seine späten Tage zu bieten, ein kleines 
Reich für sich, das ein stilles Zurückgezogensein von der 
Außenwelt n ich t zur Entbehrung werden, sondern an ihm 
ein leichtes Genügen finden läßt. —
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Vermischtes.
E ine n eu e E lbbrücke P illn itz-Z schachvvitz b ei D resd en

w ird von der Bevölkerung dieses stark  m it Industrie durch
setzten Gebietes angestrebt und erscheint nach Lage der 
V erhältnisse wohl erwünscht, denn die beiden nächstge
legenen Elbbrücken, die von Loschwitz nach Blasewitz 
und die von P irna nach Copitz, liegen etw a 14 km weit 
auseinander, so daß für schwere Lasten große Umwege zu 
machen sind, um das jenseitige Ufer zu gewinnen. Die in 
diesem Gebiet rechts der Elbe gelegenen O rtschaften haben 
eine zahlreiche Bevölkerung m it starkem  V erkehrsbedürfnis, 
links der Elbe dagegen liegt das reiche Industriegebiet von 
Niedersedlitz mit zahlreichen w eiteren industriellen Orten. 
Für beide Gebiete sind der gegenseitige V erkehr und der 
G üteraustausch ohne Umweg eine w irtschaftliche N ot
wendigkeit. Die Pillnitz-Zschachwitzer Dampffähre v er
mag den starken V erkehr an Menschen, Vieh, gewöhnlichen 
Fuhrw erken und Lastautom obilen nicht zu bew ältigen; ein 
starker P rozentsatz muß den Umweg über eine der beiden 
genannten Brücken wählen. S tark  belastend für den V er
kehr sind auch die hohen Gebühren für die Überfahrt. Mit 
dem Plan der neuen Brücke w ird auch die F ortführung  der 
elektrischen Straßenbahn N iedersedlitz-Zschachwitz nach 
Pillnitz in V erbindung gebracht, so daß die Gemeinden 
rechts der Elbe eine schnelle V erbindung m it dem Bahnhof 
Niedersedlitz haben würden. Aus dem Umstand, daß in 
Pillnitz eine Anzahl Staatsbetriebe eingerichtet wurden, 
wie ein S taatsgut, eine staatliche V ersuchs- und Beispiel
gärtnerei, eine höhere S taatslehranstalt für G artenbau usw., 
hoffen die interessierten K reise, daß sich auch der S taat 
für die neue Brücke interessieren werde, zumal als die 
Brücke ermögliche, das gesam te Hoch- und H interland von 
Pillnitz m it seinen hohen landschaftlichen Reizen für 
Siedelungszwecke, nam entlich soweit Handel und Industrie 
daran  beteiligt sind, aufzuschließen. In den Zeiten leb
hafter T ätigkeit der Industrie is t der V erkehr auf der 
Dampffähre tags und nachts, wegen der N achtschichten, 
welche die Industrie einzurichten sich gezwungen sieht, 
schon je tz t ein außerordentlich starker. Ihn  übertrifft aber 
bei weitem noch der Sonntags- und A usflugsverkehr. Die 
V ertreter des Brückengedankens glauben daher, daß 
Brücke und Straßenbahn nicht nur w irtschaftlich in sich 
bestehen werden sondern durch ihr V orhandensein In 
dustrie und Handel eine U nterstützung gew ähren werden, 
die sich w irtschaftlich in der günstigsten W eise ausw irken 
würde. —-

D ie R e ttu n g  d e r  W a r tb u rg .  Der Umsturz und die Not
der w irtschaftlichen V erhältnisse haben auch die W a r t 
b u r g  b e i  E i s e n a c h  in ernste Gefahr gebracht. W as 
diese Burg für unser D eutschtum  und unsere Zukunft be
deutet, braucht an dieser Stelle n ich t besonders dargelegt 
zu werden. Bis vor kurzem  konnte die W artburg, die nun
mehr aus dem Vermögen der Herzoge von Sachsen-W eimar- 
Eisenach ausgeschieden und eine L andesstiftung geworden 
ist, nicht mehr die notw endigsten Mittel aufbringen, um 
sich vor dem Verfall zu bewahren. Die bauliche Erhaltung

und Pflege, die W iederherstellung der W andgem älde von 
Moritz v. S c h w i n d ,  die B ew achung und B etreuung 
erfordern Mittel in einer Höhe, wie sie die W artburg  selbst 
n icht aufzubringen verm ag. D aher h a t sich am 
17. Dezember 1922 in E isenach ein V erein „Freunde der 
W artburg, E. V.“ gebildet, der E rhalter der B urg sein und 
die zur E rhaltung nötigen Mittel zusam m enbringen will. 
Neben den S tä tten  Goethes und Schillers in W eim ar is t die 
W artburg  jedem deutschen H erzen teuer; sie ist kost
barstes K ulturgut, aber auch das Heiligtum einer v er
arm ten N ation. W olfram von Eschenbach, W alter von der 
Vogelweide, die heilige E lisabeth und M artin Luther sind 
die Namen, die ewig m it ihr verbunden sind. Sie haben in 
deutschen Herzen einen solchen W iderhall geweckt,^ daß 
dem V erein Mittel zugeflossen sind, die ihn in den Stand 
gesetzt haben, der Not zu steuern  und m it der W ieder
herstellung zu beginnen. Z unächst is t der A nfang m it der 
W iederherstellung der Schw indschen Gem älde im Sänger
saal gem acht worden. Der B ilderrestaurator P au l 6 e r -  
h a  r d t in D üsseldorf w ar dam it be trau t, und es scheint 
ihm gelungen zu sein, einen verheißungsvollen A nfang zu 
machen. Denn der „Sängerkrieg“ soll w ieder so hergestellt 
sein, daß er in seiner alten  F arbenprach t erstrah lt. Es war 
höchste Zeit, denn die Besucher des D enkm alpflegetages 
in E isenach m ußten bei den täglichen Versam m lungen auf 
der W artburg  w ahrnehm en, daß der V erfall der Gemälde 
der E lisabethgalerie und des Sängersaales schnell zunahm, 
so daß ihr gänzlicher U ntergang nich t ipehr in F rage stand, 
wenn nicht schleunigst eingegriffen w urde. Die Elisabeth
galerie w ar eine Z eitlang offen und der W itterung  aus
gesetzt, so daß Schnee und Regen, die hereintrieben, Zer
störungen verursachen konnten. Auch rohe mechanische 
V erletzungen sind nicht ausgeblieben. Im Sängersaal waren 
die Lüftungseinrichtungen m angelhaft; der Fußboden be
stand  nur aus K alkestrich, so daß K alkstaub  aufwirbeln 
und sich in die Poren der Gemälde setzen konnte. Dadurch 
erhielten diese einen P ilzüberzug und einen grauen Schleier, 
abgesehen von auch hier vorgekom m enen mechanischen 
Verletzungen. G erhard t h a t nun zunächst für eine ge
nügende L üftung der R äum e geso rg t und den Fußboden 
m it Solnhofer P la tten  belegen lassen. D arauf sind die 
Pilzbildungen und m it ihnen der g raue  Schleier auf den 
Gemälden verschw unden, so daß Hoffnung auf R ettung 
des ganzen Zyklus besteht. —

Z u r  ö f fe n tl ic h e n  K u n s tp f le g e  in  U lm . Das alte, ehr
w ürdige U lm  an der D onau steh t hinsichtlich der Ver
w altung seiner K unstschätze und der öffentlichen K unst
pflege an  einem W e n d e p u n k t  s e i n e r  E n t w i c k 
l u n g .  Am 1. O ktober des vergangenen  Jah res  w ar der 
Leiter des städtischen K unst- und A ltertüm erm useum s, des 
eigentlichen Gewerbemuseums der S tad t Ulm, H e r r e n -  
b e r g  e r ,  nach langjähriger, verdienstvoller Führung der 
Geschäfte aus A ltersgründen von seiner T ä tigke it zurück
getreten. Die Stelle w urde öffentlich ausgeschrieben; es 
wurde ein „w issenschaftlich vorgebildeter, erfahrener 
L eiter“ gesucht. Bei den näheren E rw ägungen jedoch

Oskar Jü rgen s f
ir haben auf Seite 494 des vorigen Jah rganges der betätigen.
„D eutschen Bau?.«Rung“ kurz den unerw arteten  Tod 

^  des Regierungs- und Baurates Oskar J  ü r g e n s  an 
gezeigt, der dienstlich der R egierung in Potsdam  für das 
Hochbaufach zugeteilt war, der aber einen Urlaub von 
1J4 Jah ren  genommen hatte, um für eine spanische Gesell
schaft zwischen Madrid und dem Escorial eine Siedlung 
zu planen und ihre A usführung vorzubereiten. Jürgens 
starb  am 15. Oktober 1923, wie aus Spanien berichtet 
wurde, bereits nach wenigen Tagen der E rkrankung am 
Typhus. Für die deutsch-spanischen Beziehungen, die der 
V erstorbene eifrigst pflegte, ist sein Hinscheiden ein großer 
Verlust; er war einer der P ioniere deutscher K ultur in 
Spanien und h a tte  sich dort einen Freundeskreis erworben, 
aus dem ihn Mitglieder gelegentlich in D eutschland be
suchten, um heimische Fragen m it ihm zu besprechen. 
Seine Bedeutung rag t über die Bedeutung des Tages h in
aus und rechtfertig t es, sich m it seinem Lebensgang, dem 
bisher E rreichten und seinen ferneren Zielen etw as ein
gehender zu beschäftigen.

Dr.-Ing. Oskar Jürgens w urde am 30. Ju n i 1875 in 
H alberstadt geboren, verlebte in Ham burg seine Jugend  
und genoß dort die allgemeine Schulbildung. Zu seinem 
Fach w ählte er die A rchitektur und studierte diese an den 
Technischen Hochschulen zu Berlin und K arlsruhe. Nach 
Abschluß der Studien arbeitete er zunächst unter Ludwig 
Hoffmann und w urde darauf dem staatlichen H ochbauam t I 
in Berlin zugeteilt. Nach Ablegung der zw eiten S taa ts
prüfung i J . 1904 fand er Gelegenheit, sich beim Umbau 
des Schinkelschen Schauspielhauses in Berlin praktisch  zu
14

In der w eiteren  Folge arbeite te  er in den 
preuß. M inisterien der öffentl. A rbeiten und des Kultus. 
Nebenher ging eine künstlerische L eh rtä tigke it an der 
Technischen H ochschule Berlin un ter Laske im Omament- 
zeichnen und un ter Felix Genzmer im Gebiet der farbigen 
D ekoration und des künstlerischen S tädtebaues. Aufgaben 
des letzteren  bearbeite te  er auch für Jos. Stiibben. Seine 
T ä tigke it im preuß. Kultus-M inisterium  b rach te  ihn in Ver
bindung mit R ichard  Schultze, der den N eubau einer ev. 
K irche m it P farrhaus für Madrid entw arfen hatte . Dieses 
Bauwerk in seinen E inzelheiten zu bearbeiten und seine 
A usführung zu leiten, g ing Jü rgens für nahezu drei Jahre, 
vorn Ju li 1907 bis E nde 1909 nach Madrid, wo er sich bald 
die Sprache aneignete und enge Fühlung m it den dortigen 
intellektuellen K reisen gew ann. H ier legte er die Grund
lag e  für seine Liebe zu Spanien und dessen K unst und 
K ultur, die er nun  auch vorw iegend zum G egenstand seiner 
literarischen  B etätigung  m achte. Lange h ielt es ihn nicht 
in D eutschland; bereits im F eb ruar 1910 ließ er sich wieder 
für ein J a h r  nach Spanien beurlauben, um die Studien über 
den spanischen S täd tebau  fortzusetzen, die schließlich zur 
A bfassung eines W erkes führten, das kurz vor seinem Tod 
im M anuskript abgeschlossen war, zu dessen Bearbeitung 
ihm die preuß. A kadem ie des Bauwesens einen B eitrag in 
A ussicht gestellt h a tte  und für dessen D rucklegung er in 
Spanien die noch fehlenden Mittel aufzubringen hoffte. Es 
handelt sich um ein groß angelegtes, reich  illustriertes 
W erk, dessen w issenschaftliche und künstlerische E rgeb
nisse m it dem Tod seines V erfassers n icht der V ergessen
heit anheim  fallen sollten. Zwischen seinen zw eiten und
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erwies sich diese enge B egrenzung der T ä tigke it als nicht 
den K unstverhältn issen  Ulms angemessen. Man darf 
annehm en, daß A nregungen, die von außen kam en, die 
S tadtverw altung, der das Gewerbemuseum untersteh t, v er
an laß t haben, den K reis der P flichten w eiter, als u rsprüng
lich gedacht, zu ziehen. So ha t denn der Gemeinderat 
von Ulm am 17. Dezember 1923 einen s t ä d t i s c h e n  
K u n s t w a r t  und zugleich Leiter des städtischen 
Gewerbem useum s in der Person des K unsthistorikers Prof. 
Dr. Ju liu s B a u m ,  Mitglied des Landesam tes für D enkm al
pflege und D ozent an der Technischen Hochschule in 
S tu ttg a rt, gew ählt. Man darf annehm en, daß diesem, wenn 
auch v ielleicht n ich t sofort, so doch sicher im Lauf der 
Zeit, w enn andere Personalfragen ihre Lösung gefunden 
haben werden, der gesam te bedeutende städtische K unst
besitz der S tad t Ulm un te rste llt w ird. Es darf hier nur an 
die G emäldesamm lung im Schw örhaus erinnert werden. 
V ielleicht gelingt es, auch andere Teile des in Ulm v er
einigten K unstbesitzes, w enn auch n ich t in den Besitz der 
S tad t Ulm zu überführen, so doch aber m it der V erw altung 
des städ tischen  K unstbesitzes zu vereinigen und der Öffent
lichkeit zugänglich zu m achen. Dem neuen K unstw art 
steh t dem nach eine um fangreiche T ätigkeit bevor, nam ent
lich w enn er die M ittel erhalten  kann, eine sachliche und 
räum liche N euordnung des Gewerbemuseums und der 
anderen K unstsam m lungen vorzunehm en und eine den v er
feinerten  A nforderungen der G egenw art entsprechende 
A ufstellung und D arbi -tung der K unstschätze vorzunehm en.

Das is t e i n  Teil der künftigen T ätigkeit des^ neu 
geschaffenen K unstw artes. D er a n d e r e ,  vielleicht w ich
tigere Teil scheint uns, dem Namen dieser am tlichen F unk
tion  entsprechend, darin  zu liegen, daß der K unstw art in 
der Lage is t und in die L age verse tz t wird, an den nicht 
seinem engeren A rbeitsgebiet angehörenden allgemeinen 
K iinst- und B aufragen der S tad t beratend  teilzunehmen, 
als deren  w ichtigste die W iederbebauung des M ünster
platzes im V ordergrund des In teresses steht. Auch kann 
die F rage entstehen, ob n ich t der K unstw art A usgangs
pu nk t einer planm äßigen T ätigkeit für die Förderung der 
künstlerischen K ultu r in Ulm und dem von ihm abhängigen 
K ulturgebiet w erden sollte, ob n icht, m it anderen W orten, 
die öffentliche K unstpflege im w eitesten Maße in die Be
völkerung  zu tragen  versuch t w erden sollte durch Schrift 
und W ort, durch literarische V eröffentlichungen und öffent
liche V ortragstä tigkeit, durch B egründung neuer Ein
richtungen, sobald die N ot der Zeit das zuläßt. D araus 
geh t hervor, daß die E rw artungen, m it denen der T ätigkeit 
des neuen K unstw artes entgegengesehen wird, keine 
geringen sind.

Z u m  W ie d e ra u fb a u  in  O p p a u  bei Ludwigshafen, das be
kanntlich  bei der großen E xplosionskatastrophe im Jun i 
1921 s ta rk  in M itleidenschaft gezogen w orden ist, erhalten 
w ir folgende M itteilung:

N achdem  in Oppau die W ohnhäuser zum großen Teil 
bezogen w aren, w urde auch zum N euaufbau der K ultus
gebäude geschritten . Am 23. D ezember 1923 konn te  die

den letzten  A ufenthalt in Spanien fällt eine T ätigkeit in 
A llenstein. darauf in A ltona, dann seine Teilnahme am 
K rieg, schließlich seine A m tstätigkeit in Potsdam , wohin er 
O ktober 1922 als R egierungs- und B aura t verse tz t wurde.

Die E rgebnisse seiner spanischen Studien hat 
Jü rgens teils in Form  von A ufsätzen in verschiedenen Zeit
schriften, teils ln  Form  von  selbständigen kleinen Schriften 
niedergelegt. „U m gestaltungspläne für die A lts tad t von 
M adrid“ nach dem E ntw urf des A rch itek ten  José Lais de 
Oriol behandelte er im „S täd tebau“ 1921; „G. B. Sacchettis 
U m gestaltungspläne für die Umgebung des königl. Schlosses 
in M adrid“ erschienen, von ihm besprochen, zuerst 1918 in 
„M itteilungen aus Spanien“. Schon Carl Ju s ti h a tte  sich 
lebhaft für das R esidenzschloß in Madrid in teressiert; in 
den „M iscellaneen aus drei Jah rhunderten  spanischen K unst
lebens“ veröffentlichte er 1908 den m it der Ju s ti eigenen 
G ründlichkeit du rchgearbeite ten  A ufsatz: „Der königliche 
P a la s t zu M adrid“ . Auf diese A rbeit s tü tz t sich Jü rgens 
in  der 1922 in Berlin erschienenen Schrift: „Das königliche 
Schloß in M adrid und die A usbildung seiner Umgebung“ . 
E in B eitrag  zur G eschichte der S täd tebaukunst. Auf Grund 
dieser A rbeit w urde er von der T echnischen H ochschule 
Berlin zum D oktor-Ingenieur m it A uszeichnung ernannt. 
A uch die „D eutsche B auzeitung“ h a t im Jah rg . 1919 S. 177 
M itteilungen über das königl. Schloß in Madrid gebracht; 
h ier erschien auch der A ufsatz über das „G ranadisch- 
arab ische  W ohnhaus“ in erw eiterter und veränderter Form, 
der erstm als in den M itteilungen des ibero-am erikanischen 
In s titu tes  in H am burg erschienen w ar. In  V orbereitung 
h a tte  Jü rg en s A rbeiten über P latzan lagen  in Spanien, über

neue p r o t e s t a n t i s c h e  K i r c h e  eingeweiht werden. 
In einem W ettbew erb erhielt der Entw urf „Predigtk irche“ 
des Reg.-Baumstrs. S c h r a d e  in Mannheim seinerzeit den
1. Preis. Das Program m  sah eine K irche von 900 Sitz
plätzen, 2 P farrhäusern , 1 Konfirmanden- und 1 Gemeinde
saal vor, die m it der K irche verbunden w erden konnten.

Kurz vor Baubeginn tra ten  aber Bedenken finanzieller 
A rt auf. D a der P lan  städtebaulich mit den P farrhäusern  
stand und fiel, w urde von Arch. S c h r a d e  ein ganz neuer 
A uführungsentw urf ausgearbeitet, bei dem das a lte  P farr
haus im Innern umgebaut, die K irche auf 750 Sitzplätze 
verkleiner w urde und die Säle ganz wegfielen.

Im Jan u a r 1923 wurde mit dem Bau begonnen. Die 
örtliche B auleitung h a tte  Hr. Bezirksarch. K u h l m a n n  
vom Hilfswerk Oppau. Das Äußere ist schlicht. Der 
K irchenraum  h a t gute R aum verhältnisse m it guter A kustik 
und zeigt, daß das W iesbadener Program m  sich auch für 
solch kleine Anlagen noch sehr g u t verw enden läßt. — 

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 H ochschule zu Danzig hat dem D ekan der deutsch
chinesischen Technischen Hochschule in W usung bei 
Schanghai, Prof. Dipl.-Ing. B. B e r r  e n s , die W ürde eines 
Doktor-Ingenieurs ehrenhalber verliehen f ü r  s e i n e  
V e r d i e n s t e  u m  d i e  A u s g e s t a l t u n g  d e s  d e u t 
s c h e n  t  e c h n i s c h - w i r t  s c h a f 1 1 i c h e n U n t e r 
r i c h t e s  i m f e r n e n  O s t e n .  —

E in  n e u e r  L e h rs tu h l  a n  d e r  T e c h n is c h e n  H o c h sc h u le  zu 
B e rlin . In  der F aku ltä t für Bauwesen w ird ein neues L ehr
fach „ H a n d w e r k s k u n d e  u n t e r  E i n s c h l u ß  d e r  
B a u s t o f f k u n d e “ eingerichtet. Den L ehrauftrag  da
für erhielt der Reg.-Bmstr. Prof. Franz S e e c k. Zu seiner 
U nterstützung erhielt der Dipl.-Ing. Prof. B ti n i n g gleich
falls einen Lehrauftrag.

Es is t besonders zu begrüßen, daß diese beiden 
Fachm ännern, die sich im kunstgew erblichen U nterricht 
bereits bew ährt haben, nunm ehr auch für den A rchitekten- 
U nterricht gewonnen sind, denn es ist die Anschauung 
w eiterer K reise geworden, daß der A rchitekt m it dem hand
w erklichen K önnen und den handw erklichen Bedürfnissen 
wieder engere Fühlung gew innen müsse. —

D er la n g jä h r ig e  O b e rb ib lio th e k a r  d e r  T e c h n . H o c h 
sc h u le  B e rlin , Prof. Dr. Heinrich S i m o n  ist infolge E r
reichung der A ltersgrenze aus seinem Amte ausgeschieden. 
E r wurde in A nerkennung seiner V erdienste zum E h r e n 
b ü r g e r  der Techn. H ochschule ernannt. —

Z um  E h re n m itg lie d  d e s  Ö s te rre ic h . W e rk b u n d e s  is t der 
R eichskunstw art Dr. E rw in R e d s 1 o b als D ank für seine 
U nterstützung der W erkbund-Bestrebungen in. sein er Amts
führung ernannt w orden. Es is t das die e r s t e  A uszeich
nung dieser A rt, die die genannte K örperschaft verleiht. — 

D ie W ilh e lm  E x n e r-M e d a ille  d e s  N ie d e rö s te r r .  G e
w e rb e v e re in s  für V erdienste um Technik und Industrie ist 
dem deutschen Ingenieur Alfred C o l l m a n n  und dem 
Geh. H ofrat Prof. Dr.-Ing. e. h. H. E n g e l s  von  der 
Techn. H ochschule D resden verliehen worden. —

spanische Friedhöfe und spanische Gärten. Einzelne dieser 
A rbeiten dürften  druckreif sein. Alles aber sollte das schon 
erw ähnte Buch über den spanischen S tädtebau krönen.

Ein Pionier deutscher K ultur auf der Iberischen H alb
insel is t m it Oskar Jü rgens vorzeitig  ins Grab gesunken. 
E r hä tte  das für den spanischen S tädtebau w erden 
können, was Carl Ju s ti für die übrigen Gebiete der 
spanischen K unst w ar. Als die spanische B augesellschaft 
„A bantos“ ihn zur A usführung ihrer P läne nach San 
Lorenzo del Escorial berief, w ußte sie, daß sie n icht ledig
lich einen deutschen Techniker, sondern einen deutschen 
K ünstler m it hoher K ultur berief und als sie ihm in 
dem Nadelholz am Abhang des Monte Abantos die letzte 
S tä tte  bereitete, w ar sie sich bew ußt, m it ihm eine große 
H offnung begraben zu haben.

Denn Spanien und die L änder spanischer Sprache sind 
für D euschland L änder der Zukunft, da  Spanien seine 
w eltgeschichtliche Mission nach dem W eltkrieg  entdeckt 
hat. Bei dem spanischen Besuch in Rom im November des 
vergangenen Jah res bezeichnete der K önig von Spanien 
vor dem P apst das spanische V olk als eine N ation, die von 
keiner ändern an Größe in den A nnalen der M enschheit 
übertroffen w orden sei. E r erinnerte an den 700jährigen 
H eldenkam pf gegen die A raber, an den Sieg von Lepanto. 
„Auf Schiffen, die die spanische F lagge trugen, entdeckte 
Kolum bus die Neue W elt. F ü r den Ruhm der Religion 
und die Größe des V aterlandes rufen unsere U niversitäten 
m it ihrer W issenschaft, unsere K ünstler m it ihrem Genie, 
unsere G esetzbücher m it ihrer christlichen G esetzgebung, 
unsere M ärtyrer m it ihrem Blute, unsere M issionare m it
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Tote.
Oberbaiirat a. D. Friedrich Schimpf f-  ^ m  20. De

zember is t in Ulm der um die Entw icklung der S tadt in 
langjähriger T ätigkeit hochverdiente Gemeinderat Ober
baurat Friedrich Schimpf verstorben, nachdem  er nach 
•Mjähriger T ätigkeit im Dienste der S tad t 1920 in den 
w ohlverdienten R uhestand getreten  war. Schimpf wurde 
als 25jähriger Reg.-Baumeister zunächst die Stelle des 
S traßenbauinspektors in Ulm übertragen, die er 12 Jah re  
lang erfolgreich verw altet hat. Dann wurde er zum 
D irektor des städtischen Gas- und W asseram tes berufen. 
Die A usgestaltung der neuen G rundw asserversorgung der 
S tadt ist sein W erk. Im Jah re  1908 wurde er als erster 
Techniker in W ürttem berg in den Gemeinderat berufen 
und nach Ablauf der ersten sechsjährigen W ahlperiode 
wiedergewählt. E r ha t dann auch zeitweilig die Stellver
tre tung  des Stadtvorstandes ausgeübt und sich in allen 
diesen Ämern als ein tüchtiger T echniker und V erw altungs
beam ter bew ährt. —

W ettbewerbe.
Zum Ideenw ettbewerb für eine V erkehrsanlage in 

W oltmershausen bei Bremen (vgl. Nr. 102/3 1923) erhalten 
w ir die ergänzende Mitteilung, daß zu den V erfassern des 
angekauften Entw urfes „G latte F ah rt“ nach der Firma 
Hein, Lehmann & Co., A.-G. in Düsseldorf, auch die 
„R h e i n i s c h - W e s t  f  ä  1. B a u i n d u s t r i e  A;-G.( 
Düsseldorf, zu nennen ist, •—

Chronik.
D as hundertjährige Bestehen des A llgem einen K rankenhauses 

St. Georg in Ham burg konnte am 30. O ktober 1923 gefeiert 
w erden. N achdem  der in der V orstad t St. P auli gelegene 
„K rankenhof“ 1814 auf V eranlassung der französischen B esatzung 
n iedergebrannt w orden w ar, w ar Ham burg ohne K rankenhaus. 
Als dann die S tad tbefestigungen  n iedergeleg t w orden w aren, bot 
sich in der V orstad t St. Georg in unm ittelbarer Nähe der A lster 
ein geeignetes Gelände für einen Neubau, der auf dem  Gelände 
des ehem aligen „N euen W erks“ nach den E ntw ürfen  von 
W i m m e l  errich te t und am  11. N ovem ber 1823 bezogen w erden 
konnte, nachdem  er am  30. O ktober 1823 feierlich eingew eiht 
w orden w ar. Das „Allgem eine K rankenhaus in der V orstad t 
St. G eorg“ , die beste und größ te  K ran k en an sta lt der dam aligen 
Zeit, b ildete die A nfänge der heu tigen  g roßen  A nlage, die eine 
B elegungsfähigkeit von 1600—1800 K ranken  besitz t. —

Das Asiatische Museum in Berlin-Dahlem, das an  der Arnim- 
Allee nahe dem U ntergrund-B ahnhof Dahlem -Dorf errich te t w or
den ist, is t sow eit fertiggestellt, daß  es zur m agazinm äßigen 
A ufnahm e von Sam m lungsgegenständen und  zu w issenschaft
lichen Studienzw ecken nunm ehr in B enutzung genom m en w erden 
konnte. D er Gedanke, h ier ein um fassendes Museum des fernen 
Ostens zu schaffen, wie es bisher noch n irgends besteht, m ußte 
der N ot der Zeit gehorchend, aufgegeben w erden. D er nach den 
P länen von Prof. Bruno P a u l  e rrich te te  Bau s te llt sich als ein
facher P u tzbau  dar, der nur teilw eise un terk e lle rt und  nur in den 
beiden D ienstw ohnungen in den F lügeln  und  einigen A rbeits
zimmern vollkom m en a'usgebaut ist. —

Ein K anal vom Lago Maggiore zum A driatischen Meer. Die

ihren Missionen in den entferntesten  Gegenden der Erde, 
unsere Theologen, die das T ridentinische Konzil m it ihrer 
W eisheit staunen machten, unsere M ystiker, die unserer 
Sprache die Sprache der Engel gaben, und unser Volk mit 
seinen Jah rhunderte  alten  Gebräuchen und Überlieferungen, 
rufen alle diese gemeinsam durch die Jahrhunderte , daß 
alle Ideale, alle R uhm estaten und alle großen Dinge 
Spaniens erwachsen sind auf dem Boden der V aterlands
treue und der Religion“. Ein König, der von seinem Volk 
so stolze W orte gebraucht, kann das nur, wenn dieses Volk 
in dem Gefühl lebt, nach dem W eltkrieg eine w eltgeschicht
liche Mission zu erfüllen zu haben. Und das erw eckt die 
größte A ufm erksam keit der deutschen Forscher, zu deren 
Zahl auch Jürgens zu zählen gewesen w äre.

Es geht von Neuem ein m erkw ürdiger forschender Zug 
durch die W elt. Der M aterialismus der Jahrzehnte  vor 
dem Krieg, in denen die N aturw issenschaften herrschten, 
beginnt dem Idealism us zu weichen, m it dem die V er
arm ung der N ation wieder in die tieferen Schächte des 
w issenschaftlichen und des Gefühlslebens zu dringen sucht, 
um hier zu finden, was ih r an äußeren G ütern abhanden 
gekommen ist. Deutsche Gelehrte, wie Alois Schulten, 
dringen nach dem äußersten Spanien vor, um an der 
Mündung des Guadalquivir das biblische Tarschisch oder 
das griechische Tartessos zu suchen, in dem das A tlantis 
des Plato erblickt wird. Englische Gelehrte und Forscher 
suchen die römischen, karthagischen und byzantinischen 
R uinenstädte des nordafrikanischen A tlasgebirges auf, 
dringen bis zum R and der W üste Sahara und in den 
äußersten  Osten von Tunis vor, um hier die griechischen 
R este von Gigithi und die röm ischen und byzantinischen 
von Tebessa zu untersuchen. Es handelt sich darum , die 
K ulturen des A ltertum s um das w estliche M ittelmeer zu 
erforschen. Hält, man dam it zusammen, daß der P räsiden t
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italienische R egierung h a t einen P lan  zum B au eines K a n a l s  
v o m  L a g o  M a g g i o r e  ü b e r  M a i l a n d  z u m  A d r i a t i 
s c h e n  M e e r  ausgearbeite t. Der neue V erkehrsw eg w ird den 
Mincio benutzen. D er K anal soll n ich t nur der Sch iffahrt dienen, 
sondern auch der F ruch tbarm achung  von  250 000 H ek ta r  Grund 
zwischen Crem ona und  dem Meer. D er H aup tg rund  zur Auf
stellung und A usführung des P lanes d ü rfte  darin  liegen, daß  die 
Schweiz m ehr durch die H äfen der N ordsee als durch  jene  des 
A driatischen Meeres bed ien t w ird w egen der b illigeren Schiffs
verbindung. —

Umbau des A lten S tad tth ea te rs  in N ürnberg. D er S tad tra t
zu N ü r n b e r g  h a t beschlossen, das a l t e  S t a d t t h e a t e r ,  
einen hübschen Em pirebau, d er se it der E röffnung  des neuen 
großen Hauses unbenu tz t dalieg t, nach den V orschlägen des 
In tendan ten  Dr. M aurach auszubauen und  als s t ä d t i s c h e s  
S c h a u s p i e l h a u s  in Betrieb zu nehm en. Es ist geplant, 
im F rüh jah r m it den V orstellungen  zu beg innen  und  es sollen 
Oper und Schauspiel in ge tren n ten  H äusern  gep fleg t w erden. —

Eine Sperrm auer im P asserta l bei M eran, die in 60 m Höhe 
die Talenge u n te r  der Zenoburg absperrt, soll, auf früheren 
P länen fußend, m it K apitalien  der ita lien ischen E lek triz itä ts
industrie zur A usführung kom m en. Sie d ien t in erste r Linie der 
Gewinnung elek trischer K raft fü r den K u ro rt Meran, der je tz t 
m it einigen N achbarkurorten  zusam m engeschlossen w orden ist, 
gleichzeitig  soll aber der en tstehende S tausee zu K urzw ecken 
ausgenu tz t w erden. Es sind hier B adean lagen  versch iedener Art, 
G ärten  und Spielplätze m it R estau ran ts  gep lan t, die durch den 
großen, längs der P asser gefüh rten  P rom enadenstraßenzug  er
reicht w erden. Die schöne G ilfschlucht b leib t von  dem Plane 
unberührt, sie soll sogar eine B ereicherung durch  einen W asser
fall erhalten , der von dem überfließenden S tauw asser gespeist 
w ird, sow eit dieses n ich t zum B etrieb des E lek triz itä tsw erkes be
nö tig t w ird. Die V orarbeiten  fü r den Bau der S taum auer sind 
im G ange. —

Das um gebaute ehem . K ro ll’sche E tablissem ent am K önigs
platz zu Berlin, auf dessen G elände u n te r Zuziehung einiger 
N achbargrundstücke vor dem K riege der N eubau der S taatsoper 
aufgeführt w erden sollte, h a t am 1. J a n u a r  d. J .  seine P forten  
w ieder geöffnet. D er Umbau is t nach den P länen  des Arch. 
O skar K a u f m a n n ,  des E rbauers der V olksbühne am  Bülow- 
platz im O sten und des T heaters am  K urfürstendam m  im W esten 
Berlins, erfo lg t und zw ar für die V olksbühne, zu le tz t m it U nter
stü tzung  des preuß. S taa tes , der die neue K rolloper als zweites 
Haus fü r seinen Betrieb benutzt. Im Ä ußeren ist der alte 
C harak ter tro tz  V erschiebung der F ro n t E rhöhung  des Bühnen
hauses einigerm aßen erhalten  geblieben, das Innere ist dagegen 
v o llständ ig  um gesta lte t. Die m it allen erforderlichen m odernen 
E inrich tungen  au sg esta tte te  B ühne h a t  25 m Tiefe bei 30 m 
Breite einschl. der beiden seitlichen Bühnen. Sie ist dreiteilig, 
versenkbar und  auch zu überhöhen und  a u sg e s ta tte t m it großem  
Horizont. Das Zuschauerhaus ist m it 2410 P lä tzen  das größte, 
bisher in D eutschland ausgeführte , d as aber durch die eigenartige 
A nordnung des zw eiten R anges viel k leiner w irk t, als es w irk
lich ist, und dadurch  einen in tim eren  C harak te r erhält: —

Vom S chloßgarten  in Schw etzingen. Zum 1. D ezem ber ist 
allen A rbeitern des berühm ten  Sch loßgartens g ek ü n d ig t worden 
infolge der vom badischen S ta a t g ep lan ten  Sparm aßnahm en. 
D am it ist der Zerfall des einzigartigen  B arockw erkes D eutsch
lands aus der Zeit der pfälzischen K u rfü rsten  nahegerück t. Die 
E rhaltung  ist nunm ehr Sache der V ereine fü r H eim atschutz und 
H eim atpflege. —

der V ereinigten S taa ten  von N ordam erika sich zum V or
käm pfer für hum anistische Ideale gem acht hat, so darf 
man wohl sagen, daß durch die W elt in zunehmendem Maß 
ein Zug nach seelischer und geistiger V erinnerlichung als 
R ückschlag gegen die G rausam keit des K rieges geht. „W ir 
wollen,“ sag te  der P räsiden t, „unser E inverständnis mit 
jenen Idealen erklären, die die höchste Zivilisation auf 
der Erde bedingt haben. W er sind ungere K lassiker? Durch 
viele Jah rhunderte  w aren die klassischen L iteraturen  die 
griechische und die röm ische. Es bedarf keiner Beweise, 
um zu zeigen, daß es in der abendländischen Gesellschaft
keine höhere K u ltu r gibt, die n ich t auf ihnen beruh t.........
Die A ufgabe unserer E rziehung is t die, in uns die großen 
K räfte zu erhalten. Diese K räfte hängen von unseren 
Idealen ab. Die höchste und reinste  Quelle dieser K räfte 
und Ideale ist der Einfluß der griechischen und röm ischen 
K lassiker gew esen.“ Es ist also eine ausgesprochene Be
wegung nach den Idealen hin, die sich seit einem Lustrum  
etw a kund gibt, un ter ähnlichen politischen und geschicht
lichen V oraussetzungen, wie zu den Zeiten Schillers und 
Wilhelm v. Humboldts.

Und in diese neue Zeit w äre O skar Jü rgens, hä tte  er 
das Leben behalten, hinein gew achsen. A uch er w äre zu 
einem überzeugten V ertre ter jener Ideale gew orden, an 
denen die erschöpfte M enschheit sich w ieder aufgerichtet 
hätte . Auch er w äre, das bew eisen seine Schriften und 
Ziele, ein T räger jener K räfte  gew orden, die den W ieder
aufbau des inneren Menschen gew ährleisten. Deshalb be
klagen wir in seinem Tod n ich t den V erlust eines F ach
genossen schlechthin, wenn auch eines hervorragenden, 
sondern wir beklagen, daß m it ihm eine Hoffnung vo r
zeitig ins G rab gesunken ist, d ie am Baum der idealistischen 
K ultur D eutschlands sich h ä tte  zu einer leuchtenden Blüte 
entfalten können. — Dr.-Ing. Albert- Hofmann.
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* B A U  W I R T S C H A F T S  - U N D  * 
B A U R E C H T S F R A G E N

V ergütung und W irtschaftlichkeit der Akkordarbeiten bei Bauverträgen m it Lohnklausel.
Von Dipl.-Ing. H. Z u c k  der Firm a W ayss & F re itag  A.-G. in H annover.

u  dem Aufsatz über obiges Them a von B au
ra t  A. L ittm ann, Ham burg, in Nr. 88/89, 
S. 373, Jg . 1923 (Technik und W irtschaft), 
m öchte ich mir in A nbetracht der W ichtig
k e it dieser F rage noch einige Bemerkungen 
erlauben:

Der V ertrag  m it Lohnklausel, d. h. der V ertrag, bei 
dem die L ohnsteigerungen m it einem bestim m ten Zuschlag 
für U nkosten und Gewinn zu rückersta tte t werden, hat aucli 
heu te  noch die g röß te  B edeutung; denn die Löhne 
schw anken noch immer ziemlich s ta rk  und w erden auch 
in den nächsten  M onaten noch nich t so stabil werden, daß 
ein U nternehm er langfristige B auverträge zu festen Preisen 
abschließen könnte. Von allen V erträgen  m it gleitenden 
P reisen  h a t diese V ertragsform  aber den größten A nklang 
gefunden.

A kkordarbeiten  sind in den le tz ten  Jah ren  schon an 
vielen S tellen eingeführt, und zw ar m it gutem  Erfolg für 
die B auherrschaft, die ja  bei den dam als allgemein üblichen 
Papierm arkbilanzen ein erhöhtes In teresse daran  hatte , den 
Bau so schnell als irgend möglich, w enn auch m it etwas 
erhöhten A kkordstundensätzen, auszuführen. Über die 
w irtschaftliche L age des U nternehm ers bei diesen A kkord
arbeiten  is t m an sich jedoch vielfach bei den etw as v er
w ickelten V erhältn issen  n ich t ganz im K laren gew esen.'

Das von Hrn. Brt. L ittm ann empfohlene V erfahren ist 
zweifellos gerech t und auch einfach zu handhaben, wenn 
a l l e  A rbeiten in  A kkord ausgeführt werden. Daß bei dem 
V erfahren die B auherrschaft zu ihrem R echt komm t, ha t 
der V erfasser bereits nachgew iesen. Daß aber auch der 
U nternehm er keinen Schaden erleidet, geh t aus einer ein
fachen Ü berlegung hervor, die m an mit Hilfe von einigen 
m athem atischen Bezeichnungen anstellen kann: Bezeichnen: 
l den tariflichen  Stundenlohn. A l die L ohnsteigerung, 
k  die ka lku lierte  Stundenzahl für irgendeine Arbeit, 
c  die bei gew öhnlicher A rbeitsw eise gebrauchte S tunden
zahl für dieselbe A rbeit, c ' die bei A kkordarbeit gebrauchte 
S tundenzahl für dieselbe A rbeit, a die bei A kkordarbeit 
den A rbeitern  bezahlte S tundenzahl, £ den Zuschlags
koeffizienten, der bei der K alku lation  angenom m en wurde, 
ß  den Zuschlagskoeffizienten, m it dem die L ohnsteigerung 
e rs ta tte t w ird, so w ird  der A kkordpreis für die E inheit der 
A rbeit: a ( i - \ - A  I) und der U nternehm er erhält für diese 
A rbeitseinheit von der B auherrschaft bei der Methode

L ittm ann  £ k  • l -j- ß   ̂ ^  -- a (I +  A l).

Das V erhältn is von V ergü tung  zu den reinen Selbstkosten 
oder der w irklich  erzielte Z uschlagskoeffizient w ird also

£ k l —j— ß  (l -f- A I) • -  - -r~t f- ; i | o /I 7 s 1 r  v 1 l + A l  g k l - j - ß a A l
W =  a { l - \ - A  /) =  a {l +  A l)

oder für y = ; ) | ,  k —  c und a —  0,6 c :

£ c + / ? • » ? •  0,6 e £ +  0,6 ß  rj 
W ~  0,6 c (< + »?) 0,6 (1 +  if)

Bei gew öhnlicher A rbeit w ird  dieses V erhältn is
!i e l ß  *• /] l   £ - |- /?  77

^  c ( t  +  a  i) i  +  n

F ü r sehr k leine W erte von r\ w ird al=o «’ >  w, d. h. 
der U nternehm er h a t bei annähernd gleichbleibenden 
Löhnen einen größeren V erdienst, wenn er bei der A kkord
arbe it m it einem Teil der ka lku lierten  Löhne auskom m en 
kann. F ü r  sehr große W erte von t) wird «’ =  V  Der 
p rozentuale  V erdienst des U nternehm ers is t also bei der 
A kkordarbeit derselbe wie bei gew öhnlicher Arbeit.

Schw ierigkeiten dürften  bei diesem V erfahren dann 
auftre ten , w enn nu r e i n  T e i l  der beschäftig ten  A rbeiter in 
A kkord  arbeite t. Es m üßten dann nämlich diese in der Zeit, 
wo sie A kkordarbeiten  ausführen, aus den L isten, die für 
die E rs ta ttu n g  der L ohnerhöhungen zugrunde gelegt 
w erden, herausgelassen w erden. Das dürfte  aber schwer 

^ ^ f T T ^ r c h z u f ü h r e n  und noch viel schw erer zu kontrollieren 
In  diesem F alle  em pfiehlt sich ein anderes Ver-

II jL! ^ f i s . ' ^ ä n u a r  1 9 2 4 .
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fahren, das ebenfalls seit längerer Zeit erprobt ist: Der 
B auherr zahlt die Lohnerhöhungen m it den Unkosten^ 
Zuschlägen für alle Arbeiter, also auch für die in A kkord 
arbeitenden. Die letzteren  erhalten für dje E inheit der 
A rbeiten eine „A kkordzulage“ außer dem tariflichen 
Stundenlohn, die nach dem jeweiligen Tariflohn in A rbeits
stunden um gerechnet wird. F ür diese Stunden w erden die 
Lohnerhöhungen vom Bauherrn vergütet, und zwar mit 
einem U nkostenzuschlag ß ‘■ Es ergibt sich hiernach für 
die Unternehm er eine Bezahlung von
£ k l - \ - ß e ‘ A l - \ -  ß  (a—c‘) A l und ein Zuschlagskoeffizient 

_  £ k l +  ß  cf A l +  /? ( a - O  A l 
9  a ( l + ~ A i )

Für ß ' — ß  w ird ^ ^ , m ithin <p‘ =  w.
Oj yl  —J”  Zf i)

Es erscheint unbedingt gerechtfertigt, die A kkord
zulagen m it demselben Zuschlag zurückzuzahlen wie die 
Lohnerhöhungen. Vielfach stellen sich jedoch die Bau- 
herrschaften in A nbetracht der großen Ersparnisse, die der 
Unternehmer bei den A kkordsätzen gegenüber den u r
sprünglich kalkulierten  Preisen machen kann, auf einen 
ändern S tandpunkt, indem sie, solange die Lohnerhöhungen 
nur einen geringen P rozentsatz der Ursprungslöhne aus
machen, die A kkordzulagen überhaupt nicht zurück
erstatten .

Ob und wieweit der U nternehm er dann noch ein In te r
esse daran  hat, A kkordarbeiten ausführen zu lassen, kann 
man sich leicht k lar machen. Von einem m itteldeutschen 
großen Industrieunternehm en w urden z. B. dem B auunter
nehm er die L ohnsteigerungen m it einem Zuschlag von
27,5 v. H. zurückgezahlt, w ährend .der in der K alkulation 
gem achte Zuschlag 50 v. H. betrug. Den A rbeitern wurden 
in den A kkordsätzen 90 v. H. der kalkulierten Stunden be
zahlt. D urch diese verhältnism äßig hohen A kkordpreise 
w urden Tagesleistungen erzielt, die z. T. größer w aren, als 
die vor dem K riege in 10 S tunden erreichten, wodurch der 
Bau naturgem äß außerordentlich beschleunigt wurde. Die 
A rbeiter brauchten bei A kkordarbeit im D urchschnitt die 
H älfte der kalkulierten  Stunden. Es w ar also m it den 
obigen Bezeichnungen

a =  0,9 k, und t ‘ =  0,5 k

und dem nach , - i » ;
0 ,9  ( 1  +  n )

H ieraus erg ib t sich für ß'  — ß

w — £ +  ° ’9 ß  — M 1 £ + ß  7
1 0,9 (1 +  rj) I +17

und für ß'  =  0

w. =  L t M  ß j -  =  M 1 I  +  0,55/? 77 
0,9 (1 +  rj) 1 +  t]

17
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Setz t man die W erte £ =  1,5, und ß —  1,275 
ein und träg t für die verschiedenen W erte von rj das zu
gehörige <pt bzw. ip.2 auf, so erhält man die in der vo r
stehenden Skizze dargestellten K urven, deren Vergleich
mit der K urve w = — ohne w eiteres erkennen läß t, 

1 + S

V erm isch te s .
S taatliche Förderung der B autätigkeit in Österreich 

durch Steuerbegünstigungen für Wohn- und G eschäftshaus
bauten. Auch in Österreich is t der Mangel an W ohnräum en 
zu einer öffentlichen Plage geworden, unter der das ganze 
w irtschaftliche Leben leidet. Um diesem Mißstand zu 
begegnen, bereitet der N ationalrat ein Bundesgesetz über 
Steuerbegünstigung für W ohn- und G eschäftshausbauten in 
den Jahren  1924 und 1925 vor. G eschäftshausbauten sollen 
jedoch nur dann an der S teuerbegünstigung teilnehmen, 
wenn nachgew iesen wird, daß durch ihren Aufbau Räume, 
die für W ohnzwecke benutzt werden können, frei werden. 
Die V ergünstigung soll nu r Bauten zuteil werden, die vom 
9. Oktober 1923 bis Ende 1925 vollendet sein werden. Der 
Entw urf gew ährt etwas schem atisch F reiheit von der E in
kom m ensteuer für 75 v. H. der Aufwendungen für ein Bau
werk, jedoch ohne R ücksicht darauf, ob sich Jem and eine 
Villa m it großem Aufwand oder nur ein kleinstes, be
scheidenes Haus baut. Die K ürzungen sollen jedoch nur 
bis zum Jah r 1933 gew ährt werden, weil im Verlauf von 
10 Jah ren  die volle Tilgung des Bauaufw andes erreicht 
werden soll. Dem Entw urf, so sehr seine Tendenz an sich, 
die B autätigkeit zu fördern, begrüßt w ird, w ird zum V or
wurf gemacht, daß er m it halben Mitteln und auf halbem 
Wege  nur zu halber T at schreite. Im Einzelnen w ird be
mängelt, daß der Erw erb der B austelle in ihm n ich t be
günstigt werde. Dieser ist je tz t m it so viel S teuern  und 
Abgaben belastet, daß Niemand eine Baustelle veräußert. 
Die Einkom m ensteuer zehrt den größten  Teil des K auf
preises als „V eräußerungsgew inn“ auf. Auch die V aluta
entw icklung berücksichtig t der Entw urf nicht. Auch die 
W ertzuwachsabgabe wird als ein großes H indernis be
trach te t und es w ird ihre Beseitigung für B augrundstücke 
zur Förderung der B autätigkeit gefordert. H äufig is t es 
ferner in der letzten  Zeit vorgekom men, daß sich m ehrere 
Personen zum Bau eines Hauses zu einer A ktiengesellschaft 
verein ig t haben. Hier ist es lediglich dem E r m e s s e n  
des Finanzm inisters anheim gestellt, diesen Personen die 
75 v. H. S teuerbefreiung für die für Bauzwecke gem achten 
Aufwendungen zuzugestehen. Als ein w esentlicher Mangel 
w ird schließlich bezeichnet, daß der Entw urf die Befreiung 
von der Steuerpflicht für drei V iertel der dem Bau gewidm eten 
K apitalien dem „Bauführer“, also n ich t nur dem E igen
tümer, sondern auch dem langjährigen Päch ter gew ährt, 
der einen Aufbau mit eigenen Mitteln vornim m t. Der 
gleiche G edanke aber müsse dazu führen, auch dem, der 
den B aukredit gew ährt, diese E rleichterung zu geben. 
Nicht darauf komme es an, wer baue, sondern wer in  der 
Zeit der höchsten Not sein Vermögen dem Bauen widme. 
Die Befreiung des dem Aufbau gewidm eten H ypothekar
kredites w erde auch den je tz t sehr hohen H ypothekar
kred it w esentlich verbilligen. Alles in Allem bedeute t der 
Entw urf also einen Anlauf zur T at, entbehrt aber noch der 
vollen K raft zur Auswirkung, weil er auf halbem W ege 
stehen bleibt und nicht alle w e s e n t l i c h e n  Umstände 
beim Hausbau genügend berücksichtigt. —

E in  u n g a r is c h e r  G e s e tz e n tw u r f  ü b e r  d a s  E ig e n tu m  a n  
H a u s a n te i le n . In  der Beilage zur „Neuen freien P resse“ in 
W ien über „M itteleuropäische W irtschaft“ Nr., 8 vom
22. Dezember 1923 berichtet Dr. Heinr. Schreiber über diese 
interessante Vorlage. W ir geben die Ausführungen hier 
wieder:

„Zur Förderung der B autätigkeit hat die ungarische R e
gierung soeben einen G esetzentwurf über den G e s e l l -  
s c h a f t  s h  a u s b e s i t z  eingebracht. E r bezw eckt im 
W esen eine solche N euordnung, daß auch ein Besitzanteil 
an einem Hause als eigene Grundbucheinlage eingetragen 
w erden kann, wodurch im G egensätze zur bisherigen R e
gelung eine w eitgehende Spaltung des H ausbesitzes in ge
sonderte selbständige Anteile, von denen jeder seine eigene 
grundbuchliche Existenz führt und getrenn t veräußert und 
belastet w erden kann, erm öglicht w erden soll. W ie es beim 
G rundstücke eine Teilung in eigene Parzellen und T renn- 
teile gibt, soll es fortab  auch beim bebauten Areale, beim 
Hausbesitz, T rennteile der Höhe und der Breite nach geben, 
die eine w eitgesteckte Gemeinschaft an einem Einzelobjekt 
bezwecken, Teile, die ungeachtet ihrer baulichen Zusam
m engehörigkeit verschiedenen E igentüm ern anfallen. Auf 
diese W eise w ird es beispielsweise wieder durchführbar 
sein, das S t o c k w e r k s e i g e n t u m ,  das auch nach 
unserem R echtssystem  nicht mehr zulässig ist, w ieder her

daß der U nternehm er nur bis zu einer Steigerung der 
Löhne um etw a 20 v. H. A kkordarbeiten  ohne besondere 
V ergütung der A kkordzulagen ausführen kann. Schon bei 
einer L ohnsteigerung um etw a 30 v. H. w ürde er dagegen 
nur nocli seine reinen Selbstkosten von der B auherrschaft 
zurückerhalten. —

zustellen, ja  selbst mehr, jeden topographisch abgrenzbaren 
Raum, eine W ohnung, ein Lokal, Boden und K eller usw., 
in Sonderbesitz zu unterteilen, derart, daß jeder H aus
anteil ein besonderes und ein tragungsfähiges B esitzrecht 
verkörpert. Der ausgesprochene B eweggrund dieser gesetz
geberischen N euerung liegt darin, daß sie kleine K ap ita 
listen dazu bewegen wird, H ausanteile zu erw erben, be
ziehungsweise zu finanzieren und so zum Bau neuer H äuser 
beizutragen. Gem einschafts- und G esellschaftshäuser in 
G estalt von H ausanteilen, die melieren E igentüm ern zuge
hören, gibt es natürlich  auch je tz t genug, allein sie 
schließen sich notgedrungen zu einem G em einschaftsbesitz 
m it einer gem einsam en G rundbucheinlage zusammen, und 
die R echtsordnung steh t auf dem S tandpunkte (vergl. das 
Österreich. Gesetz v'. J . 1879), daß an Teilen eines Gebäudes 
wie an einzelnen S tockw erken oder R äum en ein selbstän
diges E igentum srecht n ich t erw orben w erden kann. Auch 
bei uns bestehen B estrebungen, m it dieser Beengung zu 
brechen und zu jenem Zustande zurückzukehren, der eine 
S tückelung des H ausbesitzes erleichtert, um dem Bauwesen 
hierdurch einen A ntrieb zu geben. Da aber an einer Ände
rung der R echtsgrundsätze n ich t gedacht, w urde oder 
besser, n ich t gedach t w erden konnte, weil sich die Über
zeugung von der physischen oder eigentlich rechtlichen Un
trennbarkeit des H auseigentum s zu fest eingew urzelt hat. 
so ist man auf den A usweg verfallen, eine A ktion „Häuser 
auf A ktien“ einzuleiten, eine Idee, die, wie die Meldungen 
lauten, bei aller Schw ierigkeit des Problem s nicht unbe
trächtliche F ortsch ritte  machen soll. Im Zusammenhänge 
mit diesen B estrebungen, die der W ohnungsnot steuern  und 
dem B augeschäfte und den B auunternehm ern frische Im
pulse zuführen sollen, ist es gewiß sehr beachtensw ert, daß 
U ngarn die Lösung auf dem W ege verfolg t, m it einem 
Streiche den K noten zu durchschlagen und dem Teilbesitze 
an G ebäuden die B lätter des G rundbuches stückw eise zu 
öffnen.“ —

Über die Bautätigkeit in deutschen Großstädten im
1. und 2. V ierteljahr 1923 haben w ir aus der Zeitschrift 
„W irtschaft und S ta tis tik “ herausgegeben vom  S tatistischen 
Reichsam t in Nr. 88/89 1923 in den im A nzeigenteil aufge
nomm enen kleinen M itteilungen der Schriftledung  bereits 
berichtet- W ir lassen nachstehend die A ngaben über das
3. V ierte ljah r fo lg en :

D er R einzugang an W o h n g e b ä u d e n  be trug  im
3. V ierte ljahr 19 '3  in 41 berichtenden G ro ß städ ten 1) 1630; 
das sind 1229 oder 43 v. H. w eniger als im gleichen Zeit
raum  des V orjahres. Im V ergleich zum 2. V ierte ljah r 1923 
w ar der R einzugang ebenfalls um 455 (— 22 v. H ) g e 
r i n g e r .  Die Zahl der fertiggeste llten  W o h n u n g e n  
is t m it 5961 gegen 7801 im 3. V ierte ljahr 1922 um 24 v. H . 
zurückgegangen, auch gegenüber dem 2. V ierte ljah r 1923 
is t eine Abnahme um 892 W ohnungen oder 13 v. H. festzu
stellen. D er R ückgang  is t dem nach also n ich t so stark  
wie bei den W ohngebäuden.

Die g e m e i n n ü t z i g e  B au tä tig k e it w ar auch im 
B erichtsviertel,jahr noch im m er s ta rk , w enn auch in ge
ringerem  Umfange, an der E rstellung  a ller W ohnhäuser be
te ilig t und zw ar m it 57,2 v. H.; auch hier is t sowohl gegen 
den gleichen Zeitraum  des V orjahres (62,4), als auch 
gegenüber dem V orv ie rte ljah r (63,1) ein w esentlicher 
R ückgang  erfo lg t. D asselbe g ilt — wenn auch in etw as 
verändertem  Maße — für den R ückgang  der W ohnungen.

A n t e i l  d e r  g e m e i n n ü t z i g e n  
a n  d e r  g e s a m t e n  B a u t ä t i g k e i t .

Z e i t r a u m

Gesamt-
B autätigkeit

Davon gemeinuü 
Zahl

tzige Bautätigkeit 
v. H.

Häuser
W oh

nungen H äuser
Woh

nungen Häuser
Woh- 

nu gen

3. V ie r te lja h r  1923
2. „ 1923
3. „ 1922

1 630
2 085 
2 859

5 961
6 853
7 801

933 
1 315 
1 783

3 288
3 923
4 037

57,2
63,1
62.4

55.2
57.2 
51 7

V erhältn ism äßig  die g röß te  Zahl, von  W ohnungen 
au f 100 000 der B evölkerung ha t B arm en m it 171 fertig- 
g e s te ll t;  es folgen K arlsruhe  m it 167, Bochum m it 16', 
Aachen m it 154. F ü r Berlin b e träg t der R einzugang  an 
W ohngebäuden für Ju li/S ep tem ber v. Js . 297 und an er
ste llten  W ohnungen 7i9.

*) A u s D u isb u rg  g in g  d ie sm a l kein B e r ic h t  e in .
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R e i n z u g a n g  a n  W o h n g e b ä u d e n  u n d  
W o h n u n g e n  i m  3. V i e r t e l j a h r  1923.

S t ä d t e

1923 1922 Wohnungen aut
1000 der 

Bevölkerung*) 
Jull/Septemoer

1923 | 1922

Aprll/Junl Jull/September Jull/September

Wohn
gebäude

Woh
nungen

Wohn
gebäude

Woh
nungen

Wohn
gebäude

Woh
nungen

A a c h e n . . . . 39 179 60 225 12 41 1,54 0,28
A lto n a  . . . . 18 42 13 27 48 118 0,16 0,70
A u g sb u rg  . . 40 69 41 191 69 269 1,24 1,74
B arm en  . . . 2 12 50 299 3 3 1,71 0,02
B e rlin  9  • • • 2)376 2)811 9297 3 719 452 801 3) 0,19 0,21
B ochum  . . . 50 96 98 228 57 96 1,60 0,67
B rau n sch w g . 7 30 — 1 23 56 0,01 0,40
B rem en . . . . 36 95 67 169 110 265 0,63 0,98
B r e s l a u . . . . 16 145 53 277 49 280 0,52 0,53
C asse l . . . . 27 249 18 90 34 119 0,55 0,73
C h em n itz  . . 7 106 4 83 22 158 0,27 0,53
C refe ld  . . . . 76 127 45 159 35 68 1,27 0,54
D o rtm u n d  . . 71 360 34 123 73 101 0,42 0,34
D re sd e n  . . . 45 198 25 143 32 106 0,24 0,18
D ü sse ld o rf. . 25 34 38 73 132 248 0,18 0,61
E lb e rfe ld  . . 15 54 28 58 21 59 0,37 0,38
E rfu r t  . . . . 9 65 2 27 28 71 0,21 0,55
E s s e n ............. 165 313 68 142 99 341 0,32 0,78
F ra n k f . a. M. 17 179 69 303 109 169 0,70 0,39
G elsen k irch . 12 71 55 206 27 79 1,22 0,47
H alle  a . S. . . 33 105 19 151) 6 30 0.82 0,16
H am b orn  a. Rh. 19 52 17 51 12 19 0.46 0,17
H a m b u rg . . . 108 624 45 343 138 1297 0,35 1.32
H a n n o v e r . . 1« 51 30 58 46 152 0,15 0,39
K a rls ru h e  . . 147 176 58 227 39 113 1,67 0,83
K i e l ................ 16 48 2 29 20 34 0,14 0 ,16
K ö l n ............. 113 429 24 62 189 398 0,10 0,62
K ö n ig sb .i.P r . 36 99 30 155 92 162 0,59 0,62
L e ip z ig . . . . 51 286 40 219 124 472 0,36 0,78
L ü b e c k . . . . 75 204 4 24 63 118 0.21 1,04
M a g deburg  . ' )  8 28 9 39 18 50 0,14 0,17
M a in z ............. 10 156 7 92 11 38 0,85 0,35
M annheim  . . 57 150 49 256 69 195 1,12 0,85
M ülh eim  (Ruhr) 35 89 74 85 114 155 0,66 1,21
M ü n c h e n . . . 59 210 77 277 95 369 0,44 0,59
M .-G ladbach. 4 7 6 15 33 103 0,14 0.96
M ü n ste r . . . 52 8 6 19 26 107 115 0,26 1,14
N ü rn b e rg  . . 58 294 19 102 82 205 0,29 0,58
P la u e n  . . . . 2 31 2 28 5 32 0,27 0,31
S te tt in  . . . . 11 241 4 79 2 46 0,34 0,20
S tu t tg a r t . . . 110 252 30 101 159 250 0,31 0 77

zusam m en  l  
41 S tä d te 4/ /

2085 6853 1630 5961 2859 7801 0,40 0,52

S ta t i s t i s c h e  A n g a b e n  ü b e r  G ro ß -B e rlin , die im sta tis ti
schen A m t der S tadtgem einde Berlin zusam m engestellt 
sind, veröffentlicht die „D. A. Z.“ in  ihrer Nummer vom
30. D ezember 1923. Sow eit sie für die bauliche E ntw ick
lung dieser Riesengem einde und für die Bedeutung ihrer 
technischen B etriebe und V erkehrsanlagen von Interesse 
sind, seien sie nachstehend w iedergegeben:

„Das heutige Berlin ist durch das Gesetz vom 27. April 
1920 aus 8 S tadtgem einden, 59 Landgem einden und 27 G uts
bezirken  gebildet und um faßt gegenw ärtig  auf 880 rikm rund 
4 Millionen E inw ohner oder etw a 1/i0 der G esam t
bevölkerung  Preußens. Es zählt' der E inw ohnerzahl nach 
zu den größ ten  S täd ten  der W elt und is t in dieser H insicht 
in E uropa nur m it L ondon und P aris  zu vergleichen.

Von dem S tad tgeb ie t sind 13,5 v. H. bebaut, 11,7 v. H. 
entfallen  auf W ege und E isenbahnen und 5,7 v. H. auf Ge
w ässer, w ährend der R est von 69 v. H. unbebautes Gebiet 
is t und zum großen Teil noch land- und forstw irtschaftlich 
gen u tz t w ird. Der städ tische Grundbesitz, zu 50 v. H. 
außerhalb  der S tad t gelegen, um faßt 500 9km, davon 100 i km 
D auerw ald, 20 9kra bebautes und 380 tikm sonstiges un
bebautes Gebiet. Der G esam tum fang des städtischen W ald
gebiets um faßt 195 qkm, davon 125 qkm innerhalb der W eich
bildgrenze. Die 45 städtischen G üter bedecken eine Fläche 
von  272 9km, davon 113 qkm Rieselland.

Berlin zählt 83 000 bebaute  und 45 000 unbebaute 
G rundstücke. Die Zahl der W ohnungen betrug  im Jah re  
1918 1151177; 70 v. H. der W ohnungen w eisen n icht mehr 
a ls  2 W ohnräum e und K üche auf.

Die G asversorgung Berlins erfolgt durch 4 Unter- 
nehm ungen m it einer G esam tgasabgabe von jährlich 
580 Mill. cbm. D avon liefern die Städtischen Gaswerke 
404 Mill.’ cbm, das sind 70 v. H. der G esam tabgabe. Auch 
d ie  E lek triz itä tsverso rgung  Berlins, an der je tz t 4 U nter
nehm ungen beteilig t sind, erfo lg t zum überw iegenden Teil 
durch  die S tädtischen E lek triz itä tsw erke, die im Jah re  1922 
213 Mill. kWst selbst erzeugen und außerdem  nocli 
265 Mill. kWst F ernstrom  bezogen. Die S tädtischen W asser-

*)  am  8 10 1919. —  *) V e r w a ltu n g sb e z ir k e  I — XX. —  2) B e r ich tig te  
Z a h le n . -  *) V o rlä u fig e  Z a h le n . -  «) D u isb u r g  h a t d er S e p a r a t is te n b e w e 
g u n g  w e g e n  n ic h t b er ich te t.

w erke versorgten  62 000 G rundstücke und förderten 1922 
119 Mill. cbm W asser, davon 110 aus dem Grundwasser. 
25 000 G rundstücke sind außerdem  an die Charlottenburger 
W asserw erke A ktiengesellschaft angeschlossen. Der W asser
verbrauch beziffert sich auf durchschnittlich ' 107 1 für den 
Kopf und Tag, ausschließlich des durch private W asser
versorgungsanlagen geförderten W assers. An die öffent
liche S tadtentw ässerung sind 75 000 G rundstücke ange
schlossen. Die durch die Püm pw erke nach den Riesel
feldern beförderte Abwasserm enge beziffert sich auf 
177,6 Mill. cbm oder auf 486 500 cbm für 1 Tag. Die G esamt
länge der E ntw ässerungsleitungen beträg t 3500 km, außer 
770 km D ruckrohrleitungen.

Dem V erkehr dienen im S tadtgebiet 113 Reichsbahn
höfe für den Personenverkehr und 56 Güterbahnhöfe. Die 
Länge der Eisenbahnbetriebsgleise ohne Güterabstellgleise 
be träg t 2500 km. Die Gesamtzahl der im Jah re  1922 im 
Stadt-, Ring- und V orortverkehr beförderten Personen be
ziffert sich auf über 700 Mill. Personen; im Fernverkehr 
wurden 1921 insgesam t über 12 Mill. F ahrkarten  verkauft. 
Im E isenbahngüterverkehr betrug  1922 der Empfang 
15 Mill. 1 und 2 Mill. Tiere, und der V ersand 4,6 Mill. 1 und 
395 000 Tiere. Die S traßenbahnen leisteten im Jah re  1922 
116 Mill. W agenkilom eter und beförderten insgesam t über 
524 Mill. Personen oder durchschnittlich im Tag 1,4 Mill. 
Personen. Die Hoch- und U ntergrundbahn einschließlich 
der N ordsüdbahn verfügt über 58 Bahnhöfe. Die G esam t
personenbeförderung der Hoch- u n d ‘U ntergrundbahn über
schritt 1922 121 Mill. Im Omnibusverkehr wurden im 
gleichen J a h r  33 Mill. Personen befördert.

Berlin gehört heute nach Vollendung seiner großen 
H afenanlage zu den größten Binnenhäfen Europas. Inner
halb des S tadtgebietes sind 173 k,n schiffbare W asserstraßen 
m it 123 ha Hafenfläche und 15 640 m K ailänge vorhanden. 
Die G esam tlänge der befestigten und beleuchteten Straßen 
m ißt 2500 km m it einer befestigten Fläche von 21,7 Mill. qm. 
Die Zahl der Straßen b e träg t 6600.

In den städtischen und anderen K ranken- und Heil
anstalten  Berlins standen Ende 1922 insgesam t rund 
40300 Betten zur V erfügung.“

D er G ro ß h a n d e ls in d e x  d e s  S ta t is t is c h e n  R e ic h sa m te s . 
N ach der neuen, vom Reichsfinanzm inisterium  als üblicher 
Preis anerkannten  Gebührenordnung der A rchitekten und 
der Ingenieure von 1. Jun i 1923*) sollen die Gebühren in 
V om hundertsätzen der Friedens- (Gold-) Bausumme erm ittelt 
werden. Wo die V erhältnisse so liegen, daß das auf Grund 
besonderer E inheitspreise nicht mit Sicherheit erfolgen 
kann, soll eine angenäherte Friedensbausum me in der 
W eise erm ittelt werden, daß die vom A rchitekten bzw. In 
genieur angewiesenen Einzelzählungen an die U nternehm er 
durch den am Tage der Anweisung gültigen Großhan
delsindex des S tatistischen Reichsam tes d ividiert werden. 
Die Summe der so reduzierten Einzelbeträge ergibt die 
angenäherte Friedensbausum m e. Die K enntnis des Groß
handelsindex ist daher für den A rchitekten bzw. Ingenieur 
erforderlich. W ir geben nachstehend eine Zusamm enstel
lung des Index für das J a h r  1923 in v. H. des Friedens
standes:
23. D eze m b e r 1922 .....................................

(D u rch sch n itt D eze m b e r 147 500)
15. J a n u a r  1923.................................................
25. „ „ ‘ . : ................................

(D u rch sch n itt J a n u a r  278 500)
5. F e b ru a r  1923 ...........................................

"(D u rch sch n itt F e b ru a r  558 500)
15. M ärz 1923 ...........................................................n v ' .......................

” (D u rch sch n itt M ärz 488 500)
5. A pril 1923 ...........................................................

14. „ „....... ...........................................................
(D u rch sch n itt A pril 521 200)

5. M ai 1923 ...........................................—. • • •
15. „ v .....................................................................
25. ..................................

(D u rch sch n itt Mai 817 0C0)
5. J u n i  1923.. ...........................................................

15. „ „........ ...........................................................
25, , (.... ................................................

(D u rch sch n itt J u n i  1 938 500)
3. J u li  1923 ...........................................................

10. „ „ ...........................................................................................
17. „ n ......................................................................
24.  .......................

(D u rch sch n itt J u li  7 478 700)
7. A u g u st 1923 ......................................................

14. „ * ........................................................
2g# .............................

” (D u rc h sc h n itt A ugust 94 404100)

*) V gl. d ie  A u sfü h ru n gen  in  N o . 1/2, S . 7 lt. 8 .

143 900

213100 
328 600

596 700 
538 800 
525 700

475 600 
482 717

484 400 
492 300

618 000 
704 900 
903 400

1 239 300
1 749 600
2 461 800

3 382 800 
4864 600 
5 747 800 
7 946 200

48 3 46 1 00 
66 380 000 

169 510 900

12. Januar 1924.
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4. S ep tem b er 1923 ........................................................... 298153 200
i t  . . . .  1 151323100
ig ' ” ” . . .  3600000 000
25; ” ” . . . .   3 620 000 000

(D u rch sch n itt S ep tem b er 2 390000 000)
2. O k to b er 1923   8 450000 000
9 . . .  3 0 7 4 0000 ' 00

16' ” ' '   109500000000
23 ” ” ■........................ 1460000000000
30.' " ”   1870000000000

"(D urchschnitt O k tober 710 M illiarden)
6. N o v em b er 1923   12 900 M illiarden

13. „ „   26 560 „
20. „ „ ................................................ 141300 „
27. ” „   . 142 290

(D u rch sch n itt N ovem ber 72 570 M illiarden)
4. D ezem ber 1923   133 740 M illiarden

11. „ ..................................................  127 450
18. „ „ ................................................ 124 500
27. „ „   120 000

(D u rch sch n itt D ezem ber 126 200 M illiarden)
2. Januar 1924   122 400 Milliarden

T e c h n isc h e  u n d  B a u m e sse n  d e s  J a h r e s  1924. Die mit
technischen und Baumessen verbundenen 4 Mustermessen 
sind in diesem Jah re  wie folgt festgelegt:

1. L e i p z i g .  Frühjahrsm esse 2.—8. März, Herbstmesse
31. August bis 6. September.

2. F r a n k f u r t  a. M. F rühjahrsm esse 6.— 12. April, 
Herbstmesse 21.—27. September.

3. K ö n i g s b e r g  i. P r .  8. deutsche Ostmesse vom 
17.—20. Februar, 9. deutsche Ostmesse vom 10.— 13. A ugust.

4. B r e s l a u .  Anfang Mai d. J . Diese letztere Messe 
dürfte für Bauzwecke weniger in B etracht kommen. Ihr 
Schw ergewicht liegt auf dem landw irtschaftlichen und 
M aschinenmarkt. Die G eschäftsführung ha t die Breslauer 
Messe - A.-G.

Die K ö n i g s b e r g  e r Messe komm t nam entlich als 
nach Osteuropa gerichtete V erkaufs- und W erbezentrale in 
Betracht. Außerdem ist in K önigsberg für den Spätsomm er 
eine große landw irtschaftliche Ausstellung in Aussicht ge
nommen. Gegen Ende März und voraussichtlich gegen 
Ende Oktober sind dort außerdem  die 2. und 3. in ter
nationale H auptmesse vorgesehen. Zur Frühjahrsm esse 
liegen nach Angabe des Messeamtes in K önigsberg bereits 
so viele V oranmeldungen vor, wie bisher noch in keinem 
anderen Jahre.

Von der L e i p z i g e r  Messe erfahren wir, daß wieder 
umfangreiche E rw eiterungsbauten nötig  geworden sind; so 
ist eine Riesenhalle auf dem Gelände der technischen 
Messe zur Zeit im Bau. Diese Erw eiterungsbauten werden 
nach G ründung der „Leipziger Messe- und Ausstellungs- 
A.-G.“ in V erbindung m it einem B ankkonsortium  ohne 
Beanspruchung der Aussteller selbst finanziert.

W ir wären unseren M itarbeitern, Lesern und in der 
„D eutschen B auzeitung“ inserierenden Firm en dankbar, 
wenn sie uns rechtzeitig  über die beabsichtigte Ausstellung 
von technischen N euerungen aufm erksam  machen wollten. —

U b er B u c h e n h o lz  zu  E is e n b a h n s c h w e lle n  verbreitet 
sich ein ausführlicher B ericht in der Beilage „W eltverkehr“ 
der „D. A. Z.“ vom 11. November 1923. W ir entnehm en 
den Ausführungen, daß nach früheren Feststellungen der 
preußischen Forstverw altung sich aus den Buchen Wal
dungen in Preußen und Hessen alljährlich 1 % Millionen 
S tück Eisenbahnschwellen gewinnen ließen, und daß im 
Jah re  1914 fast diese ganze Menge, d. h. 1 /  Millionen 
Stück, von der preußisch-hessischen Eisenbahngem einschaft 
aus den deutschen Forsten bezogen worden sind. W ährend 
im Jahrzehnt 1896—1905 von dem Gesam tbedarf an Eisen
bahnschwellen nur etw a 35 v. H. aus dem Inland bezogen 
w erden konnten, stieg dieser Satz im Jah rzehn t 1906—1914 
infolge stärkerer Berücksichtigung bereits auf 45,3 v. H. 
Der Krieg hat diese Entw icklung unterbrochen, da es an den 
Teerölen fehlte, die zur T ränkung der Schwellen und damit 
Verleihung einer entsprechenden Lebensfähigkeit unbedingt 
erforderlich sind. Im volksw irtschaftlichen Interesse und 
auch zur E rhaltung unserer K iefernbestände zu der w ert
volleren Verwendung als Bauholz ist also die stärkere  Aus
nutzung der deutschen Rotbuche dringend erw ünscht. —

D e u ts c h -ru ss isc h e s  E x p o rt-H a n d b u c h . O stverlag G. m.
b. H. Berlin. Ein w ichtiger W egweiser für alle K reise der 
deutschen Industrie und des Handels, die die geschäftliche 
Anknüpfung mit der w iedererwachenden russischen W irt
schaft suchen, ist soeben im O stverlag G. m. b. H. Berlin 
erschienen, das „D eutsch-Russische E xpo rtJIandbuch“. Der 
stattliche Band, dessen w issenschaftliche Leitung den so
eben zum Präsidenten des Statist. Reichsam ts ernannten  
Geh.-R. Prof. Dr. R. W a g e m a n n  an v ertrau t ist, g ib t auf 
500 Seiten einen instruktiven literarischen Teil in russi
scher und deutscher Sprache, der die ausschlaggebenden 
Fragen der deutsch-russischen W irtschaftsbeziehungen und

insbesondere d ie  E xportm öglichkeiten D e u ts c h la n d s  b e - I

Außer dem H erausgeber, der über die P roduk tivk räfte  
D eutschlands schreibt, enthält der 1. Teil des W erkes u. a. 
Beiträge von Dr. Otto H u g o ,  Mitgl. des R eichstages; 
Prof. Dr. H. W a r m b o l d ,  Staatsm in. a, D.; Ghrt. 
S t i m m  i n g ,  G eneraldir. des N orddeutschen Lloyd; 
M inisterialdir. Dr. von S c h o e n e b e c k  : Geh. Ob.-Reg.- 
R a t F l a c h :  Dr.  D a l b e r g ,  Dir. im R eichskom m issariat 
für Aus- und Einfuhrbew illigungen: M inist.-Rat Dr. S j ö -  
li e r g ; Geh. R eg.-R at Dr. S c h w a r z k o p f ;  Privatdoz. 
Dr. H. G o 1 d s c h m i d t ; M inist.-Rat Dr. W i e n e c k e ;  
M inist.-Rat H. H e r z o g ;  M inist.-Rat Dr. M a  11 h i e s ; 
Syndikus M. B u s e m a n n .

Was dem W erk eine besondere B edeutung verleiht, ist 
die enge Fühlungnahm e m it den führenden Spitzenorgani
sationen der deutschen W irtschaft; es is t in V erbindung mit 
den maßgebenden deutsch-russischen W irtschaftsorganisa
tionen erschienen. Das W erk g ib t in einer zweiten Ab
teilung eine sehr sorgfältig  ausgearbeite te  Ü bersicht über 
die deutschen W irtschaftsverbände, sowie ein alphabetisches 
Verzeichnis der deutschen Exportw aren. Diese unm ittel
bare A rbeit für die P rax is w ird durch eine R eihe von An
zeigen deutscher Firm en ergänzt, die wie eine eindrucks
volle H eerschau der deutschen Industrie  und ihrer Export
waren erscheinen.

Da die erstrebte W irkung nur erzielt w erden kann, 
wenn ein solches S tandardw erk  die ste ts im Fluß befind
lichen Erscheinungen des deutschen W irtschaftslebens 
immer w ieder zusam m enfassend behandelt, h a t sich der 
Verlag, ihm geäußerten  W ünschen besonders aus russischen 
W irtschaftskreisen  folgend, entschlossen, es jährlich in 
neuer A usgabe erscheinen zu lassen. Die zweite Ausgabe 
(1924) soll in um fassender und system atischer übersieht 
alles w esentlich Neue behandeln und so vo r allem den Be
dürfnissen dienen, die sich aus der P rax is ergeben. Das 
Handbuch soll ein notw endiges N achschlagew erk für alle 
Im porteure und Institu tionen  in R ußland und den östlichen 
S taaten  werden, die sich mit der E infuhr aus Deutschland 
befassen.

Dem deutschen E xporteur w ird  sich hier eine ausge
zeichnete G elegenheit bieten, m it dem russischen Markt in 
V erbindung zu kommen und sich fortlaufend über dessen 
wechselnden Bedarf zu un terrich ten . Alles N ähere über 
die erste Ausgabe sowie über den P lan  der zweiten ist 
durch den V erlag zu erfahren. —

2 5 jä h r ig e s  G e s c h ä f ts ju b i lä u m  d e s  R ü d e rs d o r f e r  P o r t
la n d  - Z e m e n tw e rk e s  C. O. W e g e n e r  G . m . b . H . Am
12. Jan u a r 1899 w urde durch den inzw ischen verstorbenen 
Seniorchef Carl Otto W egener der G rundstein  für die 
Fabrik  gelegt, die im folgenden Ja h r  ihren B etrieb zunächst 
mit einer Dam pfm aschine von 600 PS und 3 Doppelöfen, 
Dietz’sche E tagenöfen, aufnahm . Die A nfangsleistung der 
Fabrik w ar nach A ngabe der Firm a 300— 350 Faß täglich. 
Im Jah re  1905 w urde die A nlage durch Einbau einer 
zweiten Dam pfm aschine von 1000 PS und einiger Mahl
gruppen vergrößert, dann  durch einen zw eite Rohmaterial- 
T rocknerei und 2 D rehöfen erw eitert, die nach dem 
Trockensystem  arbeiten. D ie L eistung stieg auf 700 Faß 
täglich, oder 350 000 Faß im Jah r . 1910 w urden die Dietz- 
schen Öfen in Schneider-Öfen um gebaut und 2 umfang
reiche O fenanlagen m it 23 Öfen desselben System s hinzu
gefügt. Die A ufstellung einer d ritten  D ampfm aschine von 
1000 PS, hauptsächlich zur E rzeugung elektrischen Stromes 
zur Speisung der E lektrom otoren der A ufbereitungs
maschinen. erfolgte im gleichen Jah r. D urch w eitere Um
bauten i. J . 1912-13 w urde die L eistung des W erkes auf
1,5 Mill. Faß im Ja h r  gesteigert. Es w urde ein neues nach 
dem N aßverfahren arbeitendes W erk mit. einem 60 •« 
langen D rehofen und allen N ebenanlagen hinzugefügt und 
altes und neues W erk durch eine E lektrohängebahn ver
bunden. Nach dem 1921 erfolgten Tode des Inhabers folgte 
ihm sein Sohn Otto W egener in der L eitung und war in 
gleicher W eise bem üht, das W erk  den fortschreitenden An
forderungen der Zem enttechnik und W irtschaftlichkeit ent
sprechend auszubauen. N am entlich w urden Pressen. 
T rockenanlagen und vor allem die T ransporteinrichtungen 
in neuzeitlichem  Sinne um gebaut. —

In h a lt: S tä d te b a u lic h e s  a u s  dem  [alten K öln. (F o r ts e tz u n g )  
— Vom n euen  A ltersheim  in  N ü rn b erg . — V erm isch te s . — P e r 
so n a l-N ac h rich ten . — T o te . — W e ttb e w e rb e . — C hron ik . —

B a u w irtsch a fts -  und B a u re c h ts fra g e n : V e r tltu n g  und W ir t
sc h a ftlic h k e it  d e r A k k o rd a rb e ite n  bei B a u v e rträ g e n  m it L ohn- 
k lau sc l. — V erm isch tes . —

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

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