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i n  k l e i n e r ,  b e i  a l l e r  A n s p r u c h s 
l o s i g k e i t  r e i z v o l l e r  A c h t e c k s 
b a u  i n  G l i e n i c k e ,  K r .  O s t -  
p r i e g n i t z  ( 1 8 1 3 )  m a g  i n  d i e s e r  
R e i h e n f o l g e  d e n  B e s c h l u ß  b i l d e n .  
U m  5  S e i t e n  d e s  I n n e r e n  z i e h e n  
s i c h  E m p o r e n ,  w e l c h e  a u f  2 ,  z u  
b e i d e n  S e i t e n  d e s  h i n t e r  d e m  
E i n g ä n g e  l i e g e n d e n  W i n d f a n g e s  
a n s t e i g e n d e n ,  T r e p p e n  e r r e i c h 

b a r  s i n d .  ( V g l .  A b b .  2 4  a u f  S .  2 4 3 . )
S p ä r l i c h e r  s i n d  i n  d e r  M a r k  d i e  B e i s p i e l e  f ü r  

p r o t e s t a n t i s c h e  K r e u z k i r c h e n a n l a g e n .  E i n e  d e r  b e 
k a n n t e s t e n  u n d  ä l t e 
s t e n ,  d i e  K i r c h e  i n  
N e u s t a d t  a .  D .  ( 1 6 7 3  
b i s  9 6 )  w i r k t ,  i n  F o r m  

e i n e s  g r i e c h i s c h e n  
K r e u z e s  m i t  k u r z e n  
A r m e n  i m  P u t z b a u  
a u f g e f ü h r t ,  d u r c h  g e 
s c h l o s s e n e  B a u m a s s e n  
s e h r  g e d r u n g e n .  V o n  
b e s o n d e r e m  I n t e r e s s e  
i s t  d i e  A n l a g e  j e  2  
ü b e r e i n a n d e r l i e g e  n d e r  

E m p o r e n  i n  d e n  n ö r d 
l i c h e n ,  s ü d l i c h e n  u n d  
w e s t l i c h e n K r e u z a r m e n , 
w ä h r e n d  d e r  ö s t l i c h e  
ü b e r  d e m  A l t a r  u n d  
d e r  d a h i n t e r  a n g e o r d 
n e t e n  K a n z e l  n u r  e i n e  
E m p o r e  z u r  A u f n a h m e  
d e r  O r g e l  a u f w e i s t .  —
E i n e  A n l a g e  v o n  b e 
s o n d e r e r  E i g e n a r t  b e 
s i t z t  d a s  D o r f  R  o  s  - 
k  o  w , K r .  W e s t h a v e l 
l a n d .  D i e  K i r c h e  s t e l l t  
d i e  V e r b i n d u n g  e i n e s  
K u p p e l b a u e s  m i t  l a 
t e i n i s c h e m  K r e u z  d a r ,  
d i e  K u p p e l  i s t  a u s  H o l z ,  
d i e  D e c k e n  d e r  K r e u z 
a r m e ,  i n  d e n e n  j e  e i n e  E m p o r e  l i e g t ,  s i n d  g l a t t  g e p u t z t .  
D e r  v o r g e l e g t e  W e s t t u r m  m i t  s e h r  s t e i l e r  P y r a m i d e  i s t  
z u r  H ä l f t e  m i t t e l a l t e r l i c h .  D e r  A u f b a u  g e h ö r t  z u  d e m  
N e u b a u  v o n  1 7 2 4 .  ( A b b .  2 0 — 2 2 ,  S .  2 4 2 . )

E i n h e i t l i c h  i s t  d i e s e  A n o r d n u n g ,  d .  h .  B e i b e h a l t u n g  
e i n e s  W e s t t u r m e s  b e i  e i n e r  A n l a g e  i n  K r e u z f o r m ,  d u r c h 
g e f ü h r t  i n  d e r  K i r c h e  v o n  L o s s o w ,  K r .  L e b u s  ( 1 7 4 1  
b i s  1 7 4 6 ) .  D e r  i n  s e i n e r  E r s c h e i n u n g  ( A b b .  1 9 )  b i s  a u f  
d e n  w e n i g  g l ü c k l i c h  i n  n e u e r e r  Z e i t  w i e d e r a u f g e b a u t e n  

T u r m  u n d  i n  s e i n e r  i n n e r e n  A u s s t a t t u n g  v ö l l i g  i n  d e r  
u r s p r ü n g l i c h e n  F o r m  e r h a l t e n e  B a u  z e i g t  f ü r  e i n e  D o r f 

k i r c h e  r e c h t  b e t r ä c h t l i c h e  M a ß e .  D i e  O r i e n t i e r u n g  n a c h  
O s t e n  i s t  a u f g e g e b e n ;  e i g e n a r t i g  u n d  n i c h t  e i n w a n d f r e i  
i s t  d i e  A r t  d e r  B a n k a u f s t e l l u n g  ( A b b .  2 3 ,  S .  2 4 2 )  z u  d e r  
K a n z e l  i m  s ü d l i c h e n  K r e u z a r m  h i n t e r  d e m  A l t a r ,  ü b e r  

i h r  l i e g t  a u f  e i n e r  d e r  a l l e  K r e u z a r m e  a u s f ü l l e n d e n

Hierzu die Abbildungen S. 243.)

E m p o r e n  d i e  O r g e l .  W i r  h a b e n  a l s o  h i e r ,  w i e  i n  N e u 
s t a d t ,  d i e  V e r e i n i g u n g  d e r  f ü r  d e n  G o t t e s d i e n s t  w i c h 
t i g s t e n  S t ü c k e  a n  e i n e m  P u n k t e ,  e i n  G e d a n k e ,  d e r  d i e  
v e r s c h i e d e n a r t i g s t e n  L ö s u n g e n  g e f u n d e n  h a t .  —  W i e  

l e b h a f t  i m  1 8 .  J a h r h u n d e r t  d e r  W u n s c h  g e w e s e n  i s t ,  
d i e  f ü r  d e n  p r o t e s t a n t i s c h e n  G o t t e s d i e n s t  n e u e  k i r c h 
l i c h e  F o r m  d e s  Z e n t r a l b a u e s  s i c h  g a n z  z u  e i g e n  z u  
m a c h e n ,  e r w e i s e n  a u c h  d i e  m e h r f a c h e n  U m b a u t e n  
f r ü h e r e r  S a a l k i r c h e n  z u  z e n t r a l e n  A n l a g e n .  O f t  h a t  
h i e r b e i  d e r  Z e i t g e i s t  d e m  B a u  s o  v o l l s t ä n d i g  s e i n  G e 
p r ä g e  v e r l i e h e n ,  d a ß  d i e  m i t t e l a l t e r l i c h e  E n t s t e h u n g  
e r s t  b e i  n ä h e r e r  U n t e r s u c h u n g  z u  e r k e n n e n  i s t .  D i e  U m 
b a u t e n  d e r  K i r c h e n  v o n  R e i p z i g  ( 1 7 7 5 ) ,  A b b .  2 5 ,  u n d

G ö r i t z  ( 1 7 7 1 ) , A b b . 2 8 ,  
S .  2 4 3 ,  K r .  W e s t s t e r n 
b e r g ,  b e w e i s e n  d a s .  
D i e  V e r g r ö ß e r u n g  d e s  
R a u m e s  w u r d e  d u r c h  
H i n z u f ü g u n g  z w e i e r  
K r e u z a r m e  e r r e i c h t ,  
h i e r b e i  u n b e k ü m m e r t  
d e r  i m  V i e l e c k  b z w .  
H a l b r u n d  g e s c h l o s s e n e  
C h o r  b e s t e h e n  g e l a s s e n  
u n d  d i e s e m  e i n e  r e c h t 
e c k i g e  S a k r i s t e i  a n g e 
f ü g t .  D i e  a l t e  S a a l 
k i r c h e  i s t  a u c h  d u r c h  
d i e  n i e d r i g e r e n  F i r s t 
h ö h e n  d e r  K r e u z a r m e  
g e k e n n z e i c h n e t .  B e i d e  
K i r c h e n  b e s i t z e n  e i n e n  
W e s t t u r m  u n d  a u f  d e n  
S ü d - ,  W e s t -  u n d  N o r d 
f l ü g e l n  E m p o r e n ;  s i e  
s i n d  f l a c h  g e d e c k t .  
A u s  n e u e r e r  Z e i t  s i n d  
B e i s p i e l e  d e r a r t i g e r  E r 
w e i t e r u n g e n  d i e  K i r 
c h e n  v o n  L  e  i  s  s  o  w ,  
K r .  W  e s t s t e r n b e r g ,  u n d  
F ü r s t l i c h  -  D r e h n a ,  
K r .  L u c k a u .  N e u b a u 
t e n  i n  F o r m  v o n  K r e u z 
a n l a g e n  s i n d  d i e  K i r 

c h e n  i n  D  o  s  s  o  w  , K r .  O s t p r i e g n i t z  u n d  D a m m e ,  
K r .  W e s t h a v e l l a n d .

E i n e  m i t t e l a l t e r l i c h e  p o l y g o n a l e  A n l a g e  a u s  d e r  
Ü b e r g a n g s z e i t  d a r f  i n  d i e s e r  Z u s a m m e n s t e l l u n g  n i c h t  
ü b e r g a n g e n  w e r d e n ,  d i e  K i r c h e  i n  K  e  t  z  ü  r  , K r .  W e s t 
h a v e l l a n d ,  A b b .  2 9 ,  S .  2 4 3 .  D e r  i n  j e t z i g e r  F o r m  i n  
v e r s c h i e d e n e n  E p o c h e n  e n t s t a n d e n e  B a u  b e h e r b e r g t  e i n e  
r e i c h e ,  w o h l e r h a l t e n e  R e n a i s s a n c e - A u s s t a t t u n g .  B e 
m e r k e n s w e r t  i s t ,  d a ß  d i e  v ö l l i g  z u s a m m e n h a n g l o s e  A n 
f ü g u n g  d e s  L a n g h a u s e s '  i n  p r o t e s t a n t i s c h e r  Z e i t  e r f o l g t e .

D i e  v e r h ä l t n i s m ä ß i g e  S e l t e n h e i t  d e r  Z e n t r a l b a u t e n  
i n  d e r  M a r k  b e r u h t  a u f  d e n  g e r i n g e n  R a u m a n f o r d e 
r u n g e n  f ü r  D o r f k i r c h e n ,  w e l c h e  d u r c h  e i n e  o b l o n g e  
G r u n d r i ß f o r m  a m  z w e c k m ä ß i g s t e n  u n d  b i l l i g s t e n  e r 
f ü l l t  w e r d e n  u n d  d e n  t e c h n i s c h e n  A u f w a n d ,  d e r  b e i  

e i n e r  z e n t r a l e n  A n l a g e  u n v e r m e i d l i c h  i s t ,  n u r  u n t e r  b e 

Kirchliche Zentralbauten der Mark Brandenburg.
E i n e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  n a c h  d e m  V e r z e i c h n i s  d e r  K u n s t d e n k m ä l e r .

(Schluß aus No. 41.

Abb. 19. K i r c h e  z u  L o s s o w ,  Kr .  L e b u s  (1741—46). 
G r u n d r i ß  A bb. 23 S. 212.



sonderen B edingungen rech tfe rtig t. E in Ü berblick 
über die V erte ilung  d er angefüh rten  B au ten  zeig t, daß  
in ers te r Reihe die südlichen K reise  in der L ausitz  den  
G edanken  einer zen tra len  A nordnung  als beste L ösung  
für die Sam m lung einer G em einde um  K anzel und 
A ltar gepfleg t haben; bestim m end is t h ierfü r w ohl der 
Einfluß des benachbarten , z. T. herrschenden  Sachsen 
gew esen. K eine der angefüh rten  K irchen  k a n n  A n
spruch d a rau f erheben, eine vö llig  neu a rtig e , g ru n d 
legende Idee im A ufbau  wie im G rundriß , eine be
sondere L ösung  fü r die S chw ierigkeiten  des p ro te s tan 
tischen K irchenbaues gefunden  zu haben. W ohl

ab e r fin d e t sich  beinahe  in jed em  B au  e in  G ru n d 
g ed an k e  Id a r a u sg e p rä g t, d er a n  a n d e re r  S te lle  in 
re icherer D urchb ildung  un d  g rö ß erem  R ah m en  ent- 
scheidend  fü r die E n tw ick e lu n g  des p ro te s ta n tis c h e n  
K irchenbaues ü b e rh au p t is t. D er geg eb en e  ku rze  
Ü berblick w ird  d u rch  die noch  a u ss teh en d en  B ände 
des B randenbu rg ischen  In v e n ta re s  w esen tlich  e rw e ite r t 
w erden , lie fert doch  a lle in  P o tsd am  re iches M ateria l. 
H ier k am  es n u r d a ra u f  an , zu zeigen, w elchen  leb 
haften  A n te il au ch  die o f t g e sch m äh te  u n d  v e rn a c h 
lässig te  M ark an  den  g ro ß en , die Z eit b ew eg en d en  B au 
ged an k en  genom m en h a t. —

Abb. 20—22. K i r c h e  z u  R o s k o w ,
K r .  W e s t h a v e l l a n d  (1724).

O ben: G r u n d r i ß .  L in k s ; K o p f a n s i c h t  
u n d  Q u e r s c h n i t t .

Abb. 23 (unten). G r u n d r i ß  d e r  K i r c h e  
z u  L o s s o w ,  K r .  L e b u s .  , Vgl. Abb. 19, S. 241.)

Zur Formengebung der Grabdenkmäler.
(Eine M aßstabsuntersuchung.)

Von Mag.-Baurat Carl L e m b k e ,  Harburg-Elbe. (Schluß aus No. 41.)
unächst die s t e h e n d e n  F o r m e n :
Zwischen den Reihen von 0,55 und 0,60 “  
Höhe besteht naturgem äß kein Maßstabs
unterschied; ihr verschiedener A usdruck ist 
lediglich W irkung der verschiedenen Zweck-

-------------  bestimmung; die ersten sind Kindersteine.
die zweiten die kleinste Form der Erwachsenensteine. Da
gegen is t in der Reihe von 0,90 m Höhe gegenüber der 
0,60 “ -Reihe das Viertelstabprofil des oberen Abschlusses
bei den drei letzten Steinen der Reihe als erste M aßstabs
bereicherung anzusehen.

Bei der zweiten Gruppe (1,20 bis 1,50 “  Höhe) kehrt 
das aus vollem Stein herausgearbeitete obere Abschluß
profil wieder: als V iertelrundstab oder als P latte  mit Über
gangshohlkehle. Als M aßstabsbereicherung dieser Gruppe 
ist anzusehen: das zunehmende Bedürfnis nach Sockel
bildung (vergl. auch die 1,50 »-Reihe in-Abb. 1, Nr. 41), die 
Belebung der Umrißlinie (z. B. durch A bsätze am Schaft) 
und die durch Schrift- und Ornamentverteilung angedeutete 
W agrechte (Beginn einer -Kopfbildung) unterhalb des 
oberen Abschlusses.

In der Gruppe 1,80 bis 2,00 “  Höhe bildet der Sockel 
die Regel oder es wird, wo er fehlt, (in der 1,80 “  Reihe)

242

eine Kopfbildung erforderlich; die Umrißlinie erhält weitere 
Belebung am Schaft und oberen Abschluß; die Abschluß- 
profile sind zum Teil nicht mehr aus vollem Stein, sondern 
als besondere W erkstücke gearbeitet; die in der vo raus
gehenden Gruppe nur angedeutete W agrechte unterhalb 
des oberen Abschlusses w ird als Absatz durch das v o r
springende oder zurückspringende K opfstück gebildet- 
schließlich w ird auch die Fläche belebter durch das Relief 
von Sockel, Schaft, K opfstück m it A bschlußprofil durch 
das Aufkommen von profilierten R ahm leisten und durch 
Fugenteilungen.

Ähnlich bei den l i e g e n d e n  F o r m e n :  In  der 
Gruppe 0,50 bis 0,80 “  Höhe keine eigentliche Sockel- 
budung, höchstens ein eingezogener Sockel oder eine
( l ü  S  i i" !5 am Schaft Die ausgebildeten Sockel an 
den beiden letzten Steinen der 0,50 “ -Reihe sind anders zu 
bew erten als die gleichen Sockel der nächsten  Gruppe- bei 
der geringen H ohenentwicklung von 0,50 “  Höhe w irk t der 
gelagerte Stein m it seinem Sockel kaum  mehr als W and-

somitmeineSr0 vöeiiig verä n d erte^ k ir teü u n g  ^  unterlie^t
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A bb. 24. K i r c h e  i n  G l i e n i c k e ,  K r . O s t p r i e g n i t z  (1813).

A bb. 25. K i r c h e  i n  G ö r i t z ,  Kr .  W e s t s t e r n b e r g  (1771).

1

o s
Abb. 28. K i r c h e  i n  ß e i p z i g ,

Kr .  W e s t s t e r n b e r g  (1775).

K irch lich e  Z e n tra lb a u te n  d e r  M ark  B ra n d e n b u rg .

E in e  Z u sam m en ste llu n g  n ach  dem  V erzeichn is 
d e r  K n n s td e n k m äle r.

A bb 26 u 27. K i r c h e  i n  N e u s t a d t  a. D. 
K r .  K u p p  i n  (1673—1696).

Abb. 29. 
K i r c h e  i n  K e t z i i r ,  
Kr .  W e s t b a v e l l a n d .

28. Mai 1924. 243



der Umrißlinie (Absatz am Schaft mehrfach gebrochener 
Abschluß, Abschlußprofile aus vollem Stein) Alldeutung 
der W agrechten unterhalb des oberen Abschlüssees (durc 
Absätze, Ornament- und Schriftverteilung) und H achen 
belebung (Plattenverstärkung, profilierte Rahmleiste

^""^Verdeutlichen wir uns noch die Maßstabsbereicherun 
gen und damit die Maßstabsgrenzen durch Betrachtung

eines ieden Steins dieser Reihe kann  sich auf die nächst- 
höhere oder näch,»niedere Größe noch übertragen  em , 
Übertragung auf die an zw eiter Stelle folgenüe Drolie 
dürfte aber schon bedenklich,
folgende nicht möglich sein. Bei der Große von 1,80 
Höhe ist diese Form gebung m aßstäblich erschöpft: soll eine 
größere Höhe erreicht werden, muß die Form gebung ge
ändert werden.

;
m  'J 'i*  *■'

fan(%Mial|«cr ^

Abb. 7 (Reihe 1 - 3 ) .  W a n d d e n k m ä l e r  0 ,6 0 -0 ,8 0  m, 1 ,20 -2 ,20  m, 2 ,0 -2 .8 5  m s te h en d

einiger Q u e r s c h n i t t s r e i h e n  f ü r  s t e h e n d e  u n d  
l i e g e n d e  S t e i n e :

Die erste Reihe der Abb. 7 zeigt Steine gleicher Form 
gebung, die aber dem jeweiligen Maßstab entsprechend be
reichert ist. in den Höhen 0,60 bis 0.90 bis 1,20 bis 1,50 bis
1,80 m. Die maßstäbliche Bereicherung besteht in dem 
immer gesteigerten Linienspiel am oberen Abschluß (einfach 
gebrochen, mehrfach und lebhafter gebrochen), am Schaft 
(ohne und mit Anzug) und am Sockel. Die Formgebung
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Als eine Form gebung, die eine g rößere Höhen- 
u  u 'a  jUD̂  gesta tte t, kann  die in der zw eiten Reihe der 
j  \ t  dargestellte  Reihe von Steinen m it K opfbildung in 
den Hohen 1,20, 1,50, 1.90, 2,20 m gelten. Die Endhöhen 
von 1,20 und 2,„0 m geben etw a die un tere  und obere 
Grenze der Form gebung an. Es sind w ieder Steine der 

k-e!!i ,n Form gebung, die Form gebung nu r jeweils maß
stäblich bereichert: durch Einfügung des Sockels, der ein
facheren und reicheren Profile am A bsatz des Kopfes und

No. 4ß



schließlich durch Fugenteilungen. Die M aßstabsgrenzen 
sind in dieser R eihe so scharf ausgeprägt, daß die Form 
gebung eines jeden Steins auf den N achbarstein in der 
Reihe nicht g u t übertragbar erscheint.

Die d ritte  R eihe der Abb. 7 zeig t Steine gleicher Form 
gebung in  den Höhen 2,0, 2,50, 2,85 m. In  dieser Reihe 
sollen keine M aßstabsbereicherungen und Maßstabsgrenzen 
zur A nschauung komm en — : sobald die Höhe von etw a 
2,0 m überschritten  ist, tre ten  andere Bedingungen auf, die 
hier nicht un tersucht w erden sollen —, sondern es soll ge
zeigt werden, wie durch geringfügige Form änderung gegen
über der zweiten Reihe der Abb. 7 ein Form gebiet voll
kommen neuer un terer und oberer Grenzen gefunden wird, 
und wie — im Gegensatz zur ersten  Reihe der Abb. 7, wo 
die gleiche Form gebung in der gleichen Proportion des 
Steins w eitergebildet is t —, sich die gleiche Form gebung

aber schon nicht mehr in Reihe 2 — ausführbar erscheint. 
—  Und nun die Gegenprobe durch den Vergleich m it zwei 
Q u e r s c h n i t t s r e i h e n  v o n  G e g e n b e i s p i e l e n .  
Die dargestellten  Gegenbeispiele sind n icht etw a zum 
Zwecke dieser U ntersuchung in einem um geform ten Maß
stab wiedergegeben, sondern sind m aßstabsgetreue W ieder
gaben von aus der F riedhofsberatung gew onnenen Form en, 
die zur A usführung bean trag t werden.

In  der E inleitung ist für die hier abgebildeten 
„Beispiel“reihen die Forderung aufgestellt: „ d a ß  i n  d e r  
E n t w i c k l u n g  v o n  d e r  n i e d r i g s t e n  b i s  z u r  
h ö c h s t e n  d e r  g e z e i g t e n  H ö h e n  e i n e  n a h e z u  
g e s e t z m ä ß i g e  M a ß s t a b s b e r e i c h e r u n g  z u  e r 
k e n n e n  i s t “. W as zeigen dem gegenüber die „Gegen- 
beispiel“reihen? — In  der E ntw icklung von der Höhe 1 
(0,60 m) bis iu r  Höhe 4 (1,50 m) der Reihe 1 ist keine Maß-
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A bb. 8 (R eihe 1—2). W a n d d e n k m ä l e r  0,50—1,20m , 1,40—1,80 m liegend.

auch auf Steine der verschiedensten P roportion übertragen 
läßt. — V ergegenw ärtig t man sich einmal, welcher uner
meßliche Reichtum  an Erscheinungsform en uns durch die 
Schriftänderungen (Einheitsform en), Form änderungen 
(Steine w echselnder Form gebung) und nunm ehr auch die 
P roportionsänderungen zu Gebote steht, so w ird man die 
Befürchtung als grundlos erkennen, daß die leitende Hand 
eines Einzigen (die hier dargestellten  Entw ürfe sind säm t
lich von der Hand des V erfassers) in der F riedhofsberatung 
ungebührlich schem atisieren müsse.

Bei den liegenden Steinen ergibt die Q uerschnitts
betrach tung  die gleichen Ergebnisse. Die Reihen 1 und 2 
der Abb. 8 zeigen Steine in 0.50 bis 0.80 bis 1.0 bis 1,20 m 
und 1,40 bis 1,60 bis 1,80 m Höhe. Es sind .w ieder gleiche 
Form gebungen, nur m it ihren m aßstäblichen B ereicherun
gen in der Umrißlinie, in der Sockelbildung und in der 
Flächenbelebung. Die M aßstabsgrenzen sind in diesen 
Reihen so eng gezogen, daß ein V ertauschen der Form 
höchstens noch m it der N achbargröße — in der Reihe 1,

Stabsbereicherung v ertre ten  (eher ihre U m kehrung): die 
Form elem ente in allen 4 Steinen sind genau die gleichen. 
Wo keine M aßstabsbereicherung vorliegt, ist auch keine 
M aßstabsbegrenzung zu ersehen: die Steine 1 bis 4 (von 
links nach rechts) können ihre Stellung ohne E inbuße v er
tauschen. — W as is t die Folge einer solchen Form gebung?: 
in der U nkenntnis der A nwendung von Form elem enten 
(— der Aufwand an  Form en w ird  nach dem b isher Ge
sagten ohne w eiteres als verfrüh t für diese Größen erkannt 
werden —) w ird die Form gebung gerade da verlassen (bei
1,80 m Höhe), wo sie M aßstabsberechtigung gew innt: sie ist 
(im falschen M aßstab) dort bereits erschöpft, wo ihre untere 
Grenze liegt. Und dieser entscheidende M aßstabsfehler 
gebiert neue Fehler: bei der w eiteren H öhensteigerung 
(Steine 5 und 6 der Reihe 1) kommen durch H äufung neuer 
— verfrüh ter — Form elem ente neue M aßstabsübertrei
bungen: die Umrißlinie w ird übertrieben reich, dadurch un
k lar und schwach, die F lächenbelebung durch Vor- und 
R ücksprünge, N ischen und G rotten, Pfeiler, Säulen und
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Gesimse unruhig und kleinlich. — Bei der zweiten Reihe 
der Gegenbeispiele sehen wir die gleichen fehlerhaften E r
scheinungen: die übertriebene und maßstäblich verfrühte 
Formgebung der Steine 1 bis 4 hat sich bei 1,50 m (Stein 4) 
scheinbar völlig erschöpft: in dem unrichtigen Verlangen 
nach neuen Ausdrucksmitteln setzt bei der Höhe 1.80 m 
jene unglückselige Dreiteilung der Formgebung (mit halb
hohen Seitenteilen) ein. die neben dem Unvermögen, eine 
W andfläche in freier Umrißlinie zu gestalten, auch die Un
kenntnis der maßstäblichen Bereicherungen offenbart. 
Was die erste Reihe der Gegenbeispiele vor der zweiten 
Reihe voraus hat, ist: daß aus ihr noch ein bildhauerisches 
Empfinden spricht; die Steine zeigen m odelliert^ Formen, 
während in der zweiten Reihe reine Zeichenstifterfindungen 
vertreten sind. Was dagegen beiden als Nachteil ge
meinsam ist, das ist: die Steinform ist nicht als Schrift- 
träger empfunden, die zur Aufnahme der Schrift vor
gesehene Fläche ist nicht der A usgangspunkt der Form 
gebung und der diese beherrschende Eindruck, sondern sie 
hat sich der Formgebung des Steins gänzlich untergeordnet 
und w irkt als ein „Motiv“ unter vielen ändern. Dadurch 
ist die Schrift selbst ihrer schmückenden Bedeutung im 
wesentlichen beraubt: sie verküm m ert auch maßstäblich 
(die Folgen sind Ausmalung der Schriftzeichen mit 
Druckerschwärze und Vergoldung), und das Ornament, das 
wir als ein dienendes Beiwerk der Schrift aufgefaßt haben, 
— wozu es wegen seiner symbolischen Bedeutung auch 
inhaltlich gehört — hat sich als formgebendes Element für 
den Grabstein ungebührlich in den Vordergrund gedrängt.

W arum entsteht noch heute — nach so vielen Jahren 
seit dem Aufkommen der Friedhofsreformen — auch dort,

wo der beste Wille vorhanden ist, so viel U ntaugliches auf 
den Friedhöfen? Es handelt sich um eines der vielen 
Zwischengebiete zwischen zwei Berufen, auf denen so 
selten ein Sachverständiger zu finden ist: h ier um das
Zwischengebiet zwischen Bildhauer und A rchitekten . Dem 
Bildhauer fehlt häufig das „städtebauliche Gefühl für das 
Verhältnis der G rabsteingröße zu den Abm essungen der 
Grabfläche; für ihn ist der G rabstein auch in ers ter Linie 
O rnam entträger — wenn nicht selbst Ornam ent ; dagegen 
beherrscht er die Schrift dank seiner V orbildung zumeist 
besser als der A rchitekt. D ieser w iederum ha t wohl das 
erforderliche „städtebauliche“ Em pfinden für die zu 
wählende G rabsteingröße, aber er „zeichnet“ Grabstein- 
formen ansta tt sie zu „m odellieren“, und ihm fehlt oft die 
nötige praktische Übung in der richtigen B ehandlung der 
Schrift und des Ornaments.

W enn daher an uns Bildhauer oder A rchitekten  die 
Aufgabe heran tritt, einen G rabstein zu formen, seien wir 
bescheiden: nicht „D enkm äler“, sondern „S chriftträger '1 
werden in der Regel von uns gefordert. Es gilt, m it Hilfe 
der Inschrift und eines etwaigen sym bolischen Ornaments, 
als Stim m ungsträger, den sprechenden A usdruck fü r die 
Persönlichkeit des V erstorbenen zu finden: aus dieser V er
tiefung gew innen w ir die bildhauerische Form  für die 
durch die G rabstellengröße bedingte Gesteinsm asse — und 
so entsteht bei B eherrschung der m aßstäblichen Grenzen 
jene vollkommene M aßstabseinheit, die im Gesamtbild alle 
— auch in den dargestellten Reihen ersichtlichen — Stil- 
unterschiede vollkommen vergessen läß t und uns das 
eigentliche, erstrebensw erte Ziel einer K ultur: die S til
einheit, erringen hilft. —

Bevormundung der freischaffenden Architekten in Berlin durch Behörden.
E i n  P r o t e s t  d e s  B u n d e s  d e u t s c h e r  A r c h i t e k t e n .  (Landesgruppe B randenburg zu Berlin).

m 3. Mai wurde von der Landesgruppe Bran
denburg des „Bundes Deutscher A rchitekten“ 
folgender Beschluß gefaßt:

„Einseitige und bevormundende E n t
scheidungen der Behörden und ihrer fach- 

_ männischen Berater haben in letzter Zeit die 
Tätigkeit der künstlerisch selbständig schaffenden Archi
tekten, die Unternehmungslust der Bauherren und die 
W iederaufrichtung der Bauwirtschaft w iederholt empfind- 

. lieh gelähmt.
Unter dem Druck dieses unerträglichen Zustandes 

fordert der B. D. A. (Bund Deutscher Architekten) für alle 
künstlerisch schaffenden A rchitekten jeder R ichtung volle 
Freiheit. Er lehnt jede künstlerische D iktatur ab und sieht 
nur im ungehinderten W ettbewerb das Mittel, die 
charaktervolle Entwicklung des Berliner Stadtbildes an
zubahnen.“

Dieser Beschluß wurde auf die Anregung eines Aus
schusses des Bundes Deutscher A rchitekten gefaßt, der 
nachstehende Namen aufweist:

Otto Bartning, Peter Behrens, Otto Firle, Hugo Häring, 
Erich Mendelsohn, Ludwig Mies v. d. Rohe, Hans Poelzig, 
Otto Rudolf Salvisberg, Emil Schaudt, W alter Schilbach, 
Bruno Taut, Max Taut.

Dieser Ausschuß wendet sich nun mit der Bekannt
gabe von Einzelforderungen an die Öffentlichkeit.

E r steht auf dem Standpunkt, daß die Behörden die 
Güte der technischen Leistungen zu prüfen haben, es aber 
nicht ihre Aufgabe sei, ein W erturteil über die ästhetische 
Güte eines Projektes abzugeben. Da das Urteil über 
ästhetische Forderungen ein subjektives is t und m it der 
Zeit wechselt, haftet nach den zivilrechtlichen Bestim
mungen selbst der A rchitekt seinem Bauherrn nicht dafür, 
daß seine Leistungen den Regeln der Aesthetik entspre
chen. Die Behörden hätten dagegen dafür zu sorgen 
daß keine unberufenen Hände sich m it architektonischen 
Aufgaben befassen und könnten so eine Gewähr dafür 
schaffen, daß die Gestaltung der Bauten ein gewisses 
künstlerisches Niveau erreicht. Gerade das Gegenteil sei 
jedoch der Fall. Es ist jedem unbenommen, sich Archi-

♦) A n m e r k u n g  d e r  S c h r  i f 11 e i t  u n g. A uch w ir h a lten  eine 
e i n s e i t i g e  S tellungnahm e der B ehörden und ih re r fachm ännischen Be. 
r a te r  fü r unstatthaft. A ndererseits w ird  m an bei den eigenartigen  V er
hältn issen  im  B erliner B auw esen zw ar keine B e r o  rm  u n d u n g , ab e r doch 
einen  Schutz gegen offenbare V erunstaltung  und gegen M inderw ertigkeit 
w ünschen m üssen. —

tek t zu nennen und Pro jek te  einzureichen. W ie der W oh
nungsbau am K urfürstendam m  und im neuen V illenviertel 
Dahlem zeige, hätten  die Behörden und die neuerdings 
geschaffenen Ausschüsse zur V erhinderung der V erschan
delungen bis je tz t n icht die K ultur- und G eschm acklosig
keiten unserer Zeit verhindern können. G erade die fach
männischen Mitglieder der prüfenden Instanzen hä tten  
meist ihre Hauptaufgabe darin  gesehen, den A rchitekten 
bei ihrem Bestreben für neue A ufgaben und Versuche, neue 
Gestaltungen zu finden, ihre eigenen A nsichten auf
zuzwingen, hätten  durch wohlgemeinte R atschläge eine 
Verwässerung der Bauideen herbeigeführt, oder sogar die 
Durchführung der Bauten verhindert. Die Behörden sollten 
lediglich verhindern, daß unberufene H ände sich m it A rchi
tek tu r befassen und sollten die Berufenen für die Güte 
und E inheitlichkeit ihrer Schöpfungen selbst einstehen 
lassen.

Der Ausschuß h a t V erständnis dafür, w enn städtische 
Behörden sich für Zugeständnisse besonderer A rt — z. B. 
Abweichungen von den Baupolizeivorschriften u. a. — in 
dieser Zeit Mittel zu verschaffen suchen. Es sei aber un
erträglich, wenn m it der Genehmigung ästhetischer Bil
dungen K uhhandel getrieben wird. Es muß ausgeschlossen 
sein, daß man anstandslos geschm acklose F ronten  fort- 
setzen läßt, w ährend man N eugestaltungen auf dem 
Kompromißwege aushandeln muß. Es liegt im W'esen 
jedes K unstw erkes, daß es fortschrittlichen Tendenzen 
huldigt, daß es dem Geist der Zeit vorauszueilen und ihn 
zusammenzufassen sucht. Je  s tä rker ein K unstw erk  ist, 
um so revolutionärer erscheint es zunächst, ehe es die 
Laien gewonnen und beeinflußt hat. D eshalb aber poli
tische und Kunstbegriffe über einen Kamm zu scheren, 
w äre verhängnisvoll.

Es w ird daher eine vorurteilsfreiere und s tä rker vari
ierende Zusamm ensetzung der M itglieder bei den A us
schüssen der M agistrate und in den Preisrichterkollegien 
bei W ettbew erben angestrebt. Die gew ohnheitsm äßige Be
setzung m it denselben Personen berge die Gefahr ein
seitiger Beurteilung in sich, solange W erturteile  über 
ästhetische Leistungen abgegeben werden. Die Beispiele 
bewiesen auch, daß der überm ächtige Einfluß eines E in
zelnen zur Protektionsw irtschaft und zur D ik tatur führe 
N ur ein ungehinderter künstlerischer W ettbew erb würde 
im stande sein, das künstlerische N iveau zu heben und eine 
charaktervolle Entw icklung des Berliner S tadtbildes an

Chronik.
Neubau einer Nationaloper in Rom. Der italienische Minister- 

ra t beschloß auf \  orschlag Mussolinis die E rrichtung einer großen 
N ationaloper in Rom. —

Die Wiederaufbauarbeiten im Kreise Johannisburg (O -P r)
sind mit der vor einiger Zeit erfolgten Einw eihung des im Kriege
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zerstörten  G asthauses „G raf Y ork von W artenburg“ als abge
schlossen zu betrach ten . Das G asthaus is t ein ausgedehnter Bau
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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

Bericht über die T agung der V ereinigung technischer Oberbeamter deutscher Städte in  W ürzburg.
( H a u p t t h e m a  s t  ä d t e b a u g e s e t  z 1 i c h e F r a g e n . )

o rtsch ritt der A uffassungen und W andel der 
Z eitverhältnisse drängen stets auch zu Än
derungen der Gesetze und V erw altungs
formen. N icht als ob sie in Gesetz und 
O rganisation ihren eigentlichen, lebendigen 
A usdruck gew innen könnten; aber sie werden 

ihn desto leichter zu finden verm ögen, je m ehr Gesetz 
und O rganisation ihnen angepaßt und daher förderlich 
sind. Im Bauwesen und  namentlich! im Städtebauw esen 
h a t die jüngste  V ergangenheit zu Umstellungen von be
deutendstem  Abmaß geführt. Das braucht n ich t des N ähe
ren  erläu te rt werden. Die Baugesetze, vielfach schon seit 
langem veraltet, die Bauverw altungsform en bedürfen nun 
nachhaltiger Auffrischung. Dies erscheint um so unerläß
licher, weil T echnik und S tädtebauw esen sich immer mehr 
zum Grundpfeiler des Gedeihens von V olk und W irtschaft 
entw ickelt haben. W er aber die Zeichen der Zeit richtig  
zu deuten versteh t, der muß erkennen, daß die W ertung 
technischer A rbeit und L eistung vielfach noch eine ganz 
ungenügende ist, ja  daß m anche K räfte der Technik die 
ihr notw endigen A usw irkungsm öglichkeiten zu beschrän
ken drohen. W ir m achen gegenw ärtig  eine K rise durch, 
die der Gesamtheit, weil der Technik, zu schwerem 
Schaden ausschlagen kann. So g ilt es, rechtzeitig  und 
m it allen K räften  vorzubeugen. E rst kürzlich haben d f t  
freien und beam teten technischen B erufsstände in Berlin 
gegen die Z urückdrängung der T echnik“ eine eindrucks
volle K undgebung veransta lte t. (Vgl. Dtsch. Bauztg. Nr. 35,
S. 191/92.) Auch in  die außerordentliche Tagung, welche 
die „ V e r e i n i g u n g  d e r  t e c h n i s c h e n  O b e r 
b e a m t e n  o e u t s c h e r  . S t ä d t e “ vom 27. bis 29. 
April in W ürzburg  abhielt, k langen ähnliche Gedanken 
hinein. Im übrigen legte sie ein beredtes Zeugnis ab von 
dem hohen V erantw ortungsgefühl, m it dem gerade die 
Mitglieder dieser berufensten O rganisation bem üht sind, 
der B au tä tigkeit und dem. Städtebauw esen die W ege zu 
gedeihlicher Entw icklung zu ebnen. Alle R eferate  w aren 
auf dieses K ernproblem  eingestellt; und die auf hoher 
S tufe stehende A ussprache erbrachte noch manch w ertvolle 
A nregung oder Forderung m it gleichem Ziele für Gegen
w art und Zukunft.

Zu den V erhandlungen w aren m ehr als 150 Teilneh
mer erschienen. Sie w urden eingeleitet durch kurze Be
grüßungsw orte, in denen der 1. V orsitzende der V er
einigung, S tad tbaura t M i c h a e l ,  Chemnitz, auf die Not 
unseres V aterlandes hinw ies und auf die gerade für den 
T echniker daraus sich ergebende Pflicht, seine aufbauende 
K ultu rarbeit m it heiligem Eifer, m it Selbstdisziplin und 
dem sittlichen W illen zur V erantw ortung zu erfüllen. Nach 
ihm en tbo t der O berbürgerm eister der schönen Main
s ta d t den  V ersam m elten herzlichsten W illkommen. „Es 
k an n  n ichts geschehen in  den S tädten , was ohne die 
M itw irkung d e r T echniker en ts tünde“ — das w ar einer 
der H auptgedanken  seiner prächtigen, aus warmem 
Herzen kom m enden W orte, die er m it ‘einem  Hoch auf 
des V aterlandes W iederaufstieg  beschloß.

Als e rs te r  R eferen t sprach der D irek tor des Ruhr- 
siedelungsverbandes, Dr. S c h m i d t ,  Essen, über den 
E ntw urf zu einem „ n e u e n  p r e u ß i s c h e n  ( S t ä d t e - )  
B a u g e s e t z “. Die von ihm aufgestellten  Forderungen 
hinsichtlich des Umfangs und der E inteilung eines solchen 
Gesetzes zeugten von einer die M aterie restlos beherr
schenden A uffassung. Sie lassen sich in einigen Haupte 
punkten  m it den S tichw orten um reißen: kein  neues oder 
abgeändertes preußisches F luchtliniengesetz, sondern ein 
S täd tebaugesetz  bzw. ein allgem eines B augesetz; obli
gatorische Zusam m enarbeit anderer einschlägiger Be
hörden (E isenbahnbehörden!) m it den G em eindeverwal- 
tungen bei A ufstellung d er städ tebau lichen  A ufteilungs
pläne usw.; keine Ü bertragung  der auf S onderverhält
nisse zugeschnittenen Satzung  des R uhrsiedelungsver- 
bandes auf den anders ge lagerten  N orm alfall; rich tiger 
A usbau der E nteignungs- und Umlegungsbestim m ungen. 
Schm idt h a t diese F o rderungen  in der Fachpresse schon 
des N äheren erläu tert. (Vgl. „B auw elt“ 1923. H eft 34 und 
„Technisches G em eindeblatt“ 1924, H eft 1/2, „Deutsch. 
B auztg.“, H eft 31, 32/33 u. 35.) Es sei daher tro tz  ihrer

besonderen Bedeutung davon abgesehen, sie hier im 
einzelnen näher w iederzugeben.“)

In  E rgänzung seiner A usführungen verb re ite ten  sich 
über die derzeitigen  einschlägigen Bestim m ungen und die 
aus ihnen abzuleitenden Forderungen  für Sachsen S tad t
bau ra t G o e 11 e, P lauen, und für B aden Stadt-O b.-Baurat 
Z i z 1 e r , Mannheim. Im Zusamm enhang dam it stellte 
S tad tra t Dr. W a g n e r - S p e y e r ,  N ürnberg, „künstle
rische Forderungen  für ein neues B augesetz“, wobei er 
an ein R eichsrahm engesetz und darau f aufbauende E in
zelregelung der L änder und Gemeinden denkt, m it dem 
H auptziele auf, daß von der bloß negativen V erunstal
tungsabw ehr endlich zum positiven  Schönheitsverlangen 
übergegangen werde, daß das Gesetz dem organischen 
Zusam m enhang von Grund- und Aufriß im  S täd tebau  
in vollem Maße R echnung trage (,,Modell“bauweise!) und 
daß durch B auverbote und dgl. dem F ertigbau  be
schränkter A nbaugebiete aus w irtschaftlichen wie nicht 
m inder aus ästhetischen G ründen zugestrebt w erden solle. 
In  der anschließenden A ussprache, an  der sich auch die 
V ertreter des deutschen  S tädtetages, Ob.-Bürgermstr.
a. D. M i t z l a f f  und B ürgerm str. S e m b r  i t  z k  y, be
teiligten, fanden die ausführlichen R eferate  lebhafte 
U nterstützung. N ach einem w irkungsvollen, von Humor 
gew ürzten Schlußw ort S c h m i d t ’ s w urde zur W eiter
behandlung der w ichtigen F rage ein besonderer A usschuß 
gew ählt; ihm gehören neben den v ier genannten  B ericht
ers ta tte rn  noch S tadtbaudir. E 1 k  a  r t, Berlin, S tad tbrt. 
J  e n t  s c h , Steglitz, S tad tra t Dr. H a h n ,  Kiel, und Stadt- 
Ob-Brt. F e u e h t i n g e r ,  Ulm, an. Die V ereinigung 
hat dam it bewiesen, welche B edeutung sie der schweben
den F rage eines neuen S tädtebau- und Baugesetzes bei
mißt, bewiesen aber auch, daß sie es sowohl als ihre 
Pflicht wie als ih r R echt ansieht, an dieser in itia tiv  und 
fördernd m itzuw irken.

W ar schon in den R eferaten  zum Städtebaugesetz 
die O r g a n i s a t i o n  d e r  s t ä d t .  t e c h n i s c h e n  
Ä m t e r  da und do rt gestre ift w orden, so b ildete sie beim 
zweiten V erhandlungsgegenstand das eigentliche Thema. 
In  dessen E rö rterung  teilten  sich S ta d tb r t Dr. A 1 1 h o f f, 
F rank fu rt a. 0., und  S tad tbrt. W o l f ,  D resden. A lthoff 
hob u. a. die A usdehnung des A rbeitsgebietes der S tad t
bauäm ter hervor, die durch die B etätigung auf dem  Ge
biete des W ohnungsbaues und durch die N otw endigkeit 
der Beschaffung von N otstandsarbeiten  sich ergeben hat, 
und untersuchte im einzelnen die V oraussetzungen einer 
erfolgreichen T ä tigke it d ieser Ämter. W olf g ing bei 
seinem V ortrag  von dem V erlangen aus, daß die gem eind
liche B auverw altung nach M öglichkeit von unnötigen 
Hemmungen befreit (E ntbürokratisierung) und durch 
Schaffung von besonderen M agistrats- (Rats-) A bteilun
gen und gem ischten Ausschüssen dem um fassenden Gebiet 
des S tädtebaues bzw. den an ihm beteiligten Disziplinen 
ein günstiges A rbeitsinstrum ent geboten w erden müsse. 
Bei seinen A uslassungen über die A bgrenzung der tech
nischen D ezernate („Technisches dem  Techniker!“) und 
dem Hinweis auf die nach Zeitungsm eldungen beab
sichtigte N ichtw iederbesetzung der freigew ordenen B er
liner H ochbaudezernentenstelle k o nsta tie rte  ein Zwischen
ruf, daß nach einer neuesten Bestim m ung die Baupolizei 
in Berlin befrem dlicherw eise n ich t m ehr dem D ezernat 
eines T echnikers übergeben w erden dürfe. Die folgende 
D ebatte erbrachte u. a. noch die F orderung, daß der 
leitende T echniker, nam entlich sow eit künstlerische A r
beitsgebiete in  B etrach t kommen, durch ausreichende 
und nach rein  sachlichen G esichtspunkten ausgew ählte 
M itarbeiter in  seiner verantw ortungsvollen  T ä tigke it 
u n te rstü tz t w erden müsse.

Der zweite V erhandlungstag  führte noch einm al 
S tad tb rt. W o l f ,  D resden, an das R ednerpult. ..D e r 
E i n f l u ß  d e r  Z e i t v e r h ä l t n i s s e  a u f  d i e  
G e s t a l t u n g  d e r  B e b a u u n g s p l ä n e “ lau te te  
sein Thema. E r gab zunächst einen kursorischen  Über
blick über die W andlungen, die sich bezüglich der G rund
auffassungen in  der le tz ten  Zeit ergeben haben und 
zog daraus in um fassenden D arlegungen die Schlüsse für

*) V gl. auch  d ie S te llungnahm e a n d e re r  F ach le u te  (S tübben, M etzger 
Bew ig) in  d e r  D eu tsch . Bauztg., W irtsch aftsb e ilag e  1924. —
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künftige Gestaltung. An der Hand ausgezeichneter Licht
bilder (zumeist nach eigenen Arbeiten) koan^  e^ den ^en 
gemeinen Zeitgedanken noch besondere Eriautcrimgen 
und verdeutlichende Beispiele hinzufugen. Nach W olf sol 
sich die künftige Entwicklung unserer (Groß-) Städte 
vor allem in dem Sinne vollziehen: \  ollausbau des btadt- 
kerns durch Schließung häßlicher Baulücken usw Ab
schluß der peripheren Bebauung, halbländliche Erwei- 
terungen und Auflösung in T rabanten-v ororte an stelle 
des seitherigen Systems der ringförmigen, endlosen Um
panzerung der Städte. Das Gebot der richtigen Sparsam
keit wurde in seinem V ortrag des Näheren erörtert, dann 
ging -er auf Verkehrszüge, Freiflächen, Geschäfts- und 
Industrieviertel mit ihren besonderen Bedürfnissen ein, 
um schließlich mit großgesehenen Zukunftsforderungen 
(Beschränkung desl uferlosen W achstums unserer Groß
städte und gesam tstädtebauliche Entwicklung der Länder) 
zu enden.

Über die „ U n t e r s t ü t z u n g  d e r  p r i v a t e n  
B a u t ä t i g k e i t  d u r c h  d i e  G e m e i n d e n “ er
stattete dann S tadtbrt. K ö h l  e r, Hildesheim, Bericht. 
An Hand eines durch Umfrage bei den deutschen Städten 
gewonnenen, erschöpfenden Materials behandelte er die 
Formen der mittelbaren U nterstützung in Bezug auf Bau
land, Baupläne, Baustoffe und A rbeitskräfte und die viel 
häufiger angewendeten, weil wirksameren Möglichkeiten 
einer unmittelbaren U nterstützung durch Barzuschüsse, 
Hypothekdarlehen usw. Redner tra t in scharf betonter 
Weise für einen allmählichen Abbau der in ihren bisherigen 
Formen verfehlten Zwangswirtschaft und für eine ver
nünftige Mietpreispolitik (V erzieht auf die künstliche 
N iedrighaltung der Mieten) ein. Zum Schlüsse seines 
Referats erhob Köhler gegen die preußischen Richtlinien 
über die Verwendung des für die N eubautätigkeit be
stimmten Gemeindeanteils am Hauszinssteueraufkommen 
einige ernste Beschwerden und schlug eine Entschließung 
vor, worin die sofortige Streichung (I, Ziff. 2 und III, 
Ziff. 15) oder A bänderung (II, Ziff. 5 und 10) verschie
dener mit R echt beanstandeter A rtikel als dringend 
notwendig bezeichnet wurde. Die folgende ergiebige 
Aussprache unterstrich die Ausführungen Köhlers ins
besondere auch mit Bezug auf die erw ähnten preußi
schen Richtlinien. F ast alle Redner, darunter auch die 
schon genannten V ertreter des deutschen Städtetages, 
waren sich darüber einig, daß diese Bestimmungen einer 
baldigsten Abänderung bedürfen, wenn nicht die sicher 
vom preuß. W ohlfahrtsministerium selbst verfolgte Absicht 
vereitelt werden soll. Der von K öhler beantragten  E nt
schließung wurde dann auch m it geringen Abänderungen 
einstimmig beigetreten. Die bis dahin zurückgestellte 
Aussprache zum Wolf’schen V ortrag über Bebauungs
pläne gab u. a. Ob.Baudir. Dr. R a n c k ,  Hamburg, Ge
legenheit, darauf hinzuweisen, daß das unendlich w ert
volle und verzweigte Material der praktischen Städtebau
erfahrungen noch der wünschenswerten Ordnung und 
Zusammenfassung ermangele, und aus solcher Überzeugung

Gerichtliche Entscheidungen und Rechtsauskünfte.
Herabsetzung der H auszinssteuer auf A ntrag. Eine H erab

setzung der Hauszinssteuer ist in folgenden Fällen auf A ntrag 
möglich: a) bei Neubauten, die nach dem 1. Ju li 1918 fertig
gestellt sind, ohne daß Beihilfen aus öffentlichen Mitteln ge
w ahrt wurde; b) bei G rundstücken, die vor In k rafttre ten  der 
Dritten Steuernotverordnung mit einer privatrechtlichen w ert
beständigen Hypothek belastet w aren (z. B. schweizer Gold
hypotheken; c) bei Grundstücken, bei denen die nicht w ert
beständige L ast aufgew ertet wird. Der A ntrag auf H erab
setzung der Steuer ist an  den Vorsitzenden des G rundsteuer
ausschusses zu richten, bei c) aber erst nach dem 1. Jan u ar 1925. 
Zur Vermeidung von H ärten ist durch den Finanzm inister an
geordnet, daß die Steuer auch bei den Grundstücken erm äßigt 
werden kann, bei denen der Friedensm ietw ert w eniger als 
5<4 v. H. des Steuerwertes beträgt, der der Berechnung der 
Grundverm ögenssteuer zugrunde liegt. Voraussetzung hierfür 
ist, daß das Bestehen der vollen S teuer für Verm ieter und
Mieter unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Verhältnisse 
eme unbillige Härte darstellen würde. —

Vererblichkeit von W ohnungen. Die vielum strittene Frage 
der Erblichkeit von W ohnungen beschäftigte kürzlich das
Kammergericht. Zahlreiche W ohnungsämter haben sich auf den 
Standpunkt gesteUt, daß ihnen beim Tode des Mieters einer 
Wohnung immer das Zugnffsrecht auf diese, weil „unbenutzt“ 
zustande. Das Kammergericht hat dem gegenüber jedoch en t
schieden, daß nach dem W ohnungsmangelgesetz eine W ohnung 
nur dann als unbenutzt anzusehen sei, wenn sie völlig leer stehe
oder nur zur Aufbewahrung von Sachen diene, oder der Ver-
£ n?Sn r e T f  • sein,!F  W ohnsitz in das Ausland verleg t 
Mmt rn. rHn , en es W ohnungsinhabers gäbe dem W ohnungs-

n^ r d? nn daß Beschlagnahmerecht, wenn die Erben die W oh- 
Z L ? r ; T ten ? vr keiu?. ernstlichen A nstalten m achten, die 
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heraus für die Schaffung eines kom m unalen Städtebau- 
archivs durch die hierfür zuständige V ereinigung der 
technischen Oberbeamten einzutreten. Man beschloß, als
bald an die nähere B ehandlung der A nregung  heran-

ZU8Cln " 'kürzeren  R efera ten  berich te ten  noch Beigeord
neter H e n t r i c h ,  K refeld, über die s c h w ö r e  S c h ä 
d i g u n g  u n s e r e r  S t r a ß e n  d u r c h  d e n  r i e s i g  
a n g e s c h w o l l e n e n  K r a f t w a g e n -  i n s b e s o n 
d e r e  L a s t k r a f t w a g e n v e r k e h r  (das V erlan
gen nach baldigstem  E rlaß von A usführungsbestim m ungen 
zum W egebaugesetz und Ü berw eisung entsprechender 
Beträge aus den durch die d ritte  S teuernotverordnung auf
kommenden Geldern an die Gemeinden w urde in emer 
Entschließung zum A usdruck gebracht), S tadtbrt. 
J e n  t s c h ,  Steglitz, über Ä n d e r u n g e n  i n  d e r  
p r e u ß .  S t ä d t e o r d n u n g  und S tad tb rt. P e t e r s ,  
Leipzig, über U n t e r h a l t u n g  v o n  A s p  h a  11 - 
S t r a ß e n ,  wobei vor allem auf ein neues ergiebigstes 
A sphaltvorkom m en in Schleswig-Holstein aufm erksam  ge
m acht werden konnte, das den deutschen A sphaltstraßen
bau auf Jahrzehnte vom A uslandsm aterial freizumachen 
geeignet erscheint.

Am Ende der V erhandlungen gedachte Geh. B aurat 
von S c h o l t z ,  Breslau, als einer der M itbegründer der 
V ereinigung der Tatsache, daß im V orjahre, wo die 
ordentliche Tagung hatte  ausfallen  m üssen, die Ver
einigung auf ein zw anzigjähriges Bestehen h a tte  zurück
blicken können. Seine W orte klangen in die Hoffnung 
aus, daß die V ereinigung w eiterhin den S täd ten  und da
mit dem deutschen Volke so w ertvolle D ienste zu leisten 
in der Lage sein möge, wie in den b isherigen 20 Jahren. 
Nach ihm dankte der V orsitzende allen an  der Vorbe
reitung und »Durchführung der T agung  B eteiligten, ins
besondere dem ständigen G eschäftsführer der Vereini
gung, Geh. B aurat Dr. Ing. H ö p f n e r , K assel, auf das 
herzlichste und schloß mit dem Rufe „auf W iedersehen im 
September in Münster i. W .“, die arbeitsreiche, eindrucks
volle Tagung.

Der N achm ittag war, wie am V ortag, m it Besichti
gungen ausgefüllt. Die herrliche Residenz von Balthasar 
Neumann, das neue L uitpoldkrankenhaus, das eben voll
endete M ainkraftwerk, die Feste M arienberg, wie die 
ganze schöne alte S tad t W ürzburg selbst, w eckten bei 
allen Beteiligten freudige B ew underung und A nerkennung. 
Mit der V orbereitung dieser B esichtigungen und der aus
gezeichneten Führung selbst haben sich die beiden W ürz
burger S tadtbauräte  H e i n 1 e i n und K r e u t  e r den 
w ärmsten Dank aller Tagungsteilnehm er gesichert. Und 
ihre V erdienste w urden sicher n ich t dadurch geschm älert, 
daß sie es verstanden hatten, auch andere Genüsse, die 
ihre S tad t so reich zu b ieten verm ag, den K ollegen zu
gänglich zu machen.

Den Abschluß bildete eine F ah rt nach dem herrlichen 
Rothenburg, w oran sich allerdings nur noch eine geringe 
Zahl bei wenig günstigem  W etter beteiligen konnte. — 

------------- Dr. W.-Sp.
als W ohnung w ieder in Besitz zu nehm en, so daß  sie ta tsäch 
lich nur als L agerraum  benutz t w erde. Ohne w eiteres werde 
jedenfalls die N achlaßw ohnung durch den T od des Mieters noch 
n ich t unbenutzt, auch w enn keiner der E rben  zum H aushalt des 
E rblassers gehört h ä tte . (4. R echtsen tscheid  des K am m er
gerichts vom 11. F eb ruar 1924.) —

V erkauf von W ohnungen. H äufig w ird versuch t, eine W oh
nung  dadurch  zu ^erhalten, daß  man die E inrich tung  k au ft und 
sich das W ohnrecht des V erkäufers übertrag en  läß t, um das 
W ohnungsam t auszuschalten . Nach den F estste llungen  der Ge
richte w ar in einem d erartigen  Falle ausdrücklich  v ere inbart 
worden, daß dem E rw erber der W ohnungseinrichtung zugleich 
auch die W ohnung, se lbst w enn sie ihm vom W ohnungsam t 
n icht zugew iesen w ar, überlassen w erden sollte. Das O berlandes
gericht Celle h a t dagegen entschieden (Entscheidung des 3. Zivil
senats vom 28. März 1924 — 3. U. 265/22), daß  d ieser V ertrag  
gegen ein gesetzliches V erbot v erstö ß t und daher n ichtig  ist. 
E r sei nur zur Um gehung der W ohnungsm angelvorschriften  ge
schlossen, wonach ohne Zustim m ung des W ohnungsam tes keine 
W ohnung überlassen  w erden darf. —

In h a lt:  K irch liche  Z e n tra lb a u te n  d e r  M ark B ran d en b u rg . 
(Schluß.) — Z ur F o rm e n g eb u n g  d er G rab d en k m äle r . (Schluß.) 
— B evorm undung  d er fre i schaffenden  A rc h ite k te n  in  B erlin  
du rch  B ehörden . — C hronik . —

B a u w irtsch afts- und  B a u re c h ts fra g e n : B e ric h t Uber d ie  
T ag u n g  d e r  V ere in igung  te c h n isc h e r O b erb eam te r d e u tsc h e r  
S täd te  in  W ü rzb u rg . — G erich tlich e  E n tsc h e id u n g e n  und  R ech ts- 
au sk ü n fte . —

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