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H E R A U S G E B E R :  P R O F E S S O R  E R I C H  B L U N C K ,  A R C H .  
S C H R I F T L E I T E R :  R E G . - B A U M E I S T E R  a. D.  F R IT Z  E I S E L E N .

A lle R e ch te  V orbehalten . — F ü r  n ich t v e rlan g te  B e iträg e  k e in e  G ew ähr.

Wiederaufbauarbeiten im Kreise Lyck, Ostpr.
Von A. 0 . P a u l v ,  A rchitekt B. D. A. in Lyck. (Hierzu die Abbildungen S. 672 u. 673). 

e r  W ie d e ra u fb a u  d e r  d u rch  den
R u ssen e in fa ll z e rs tö r te n  P r iv a t
b a u te n  in O stp reu ß en  is t von 
den  d a m it b e tra u te n  P r iv a t
a rc h i te k te n  im  H e rb s t 1922 
im  w esen tlich en  b een d e t g e 
w esen*). N u r d ie  ö ffen tlichen
G ebäude , d ie  v o n  den  s ta a t 
lich en  u n d  ko m m u n alen  B au 
äm te rn  se lb st a u sg e fü h rt w erd en , 

w aren z. T. dam als noch  im  R ü c k s ta n d , u n te r  d iesen  
besonders die K irch en b au ten .

Der K reis L y c k  d ü rf te  m it zu den  am  v o ll
ständigsten  zers tö rten  T e ilen  O stp reu ß en s zu rechnen
sein. Über 3000 G ebäude w a re n  d u rch  den  E in fall
gänzlich zerstört. D urch  Z usam m enziehung  k le in e re r 
G ebäude dürften  bis H e rb s t 1922 e tw a  2500 G ebäude 
wieder au fgebau t sein.

In  der g rößeren  K r e i s s t a d t  L y c k  sind au ß er 
einigen g rößeren  B au ten  an  d e r K irch e  un d  d ieser
se lbst nu r einzelne B au ten  d u rc h  d ie  B esch ießung  in

d as  den  
G esam t-

*) A n m e r k u n g :  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :  De r  v o r lie g e n d e  A u f
satz lieg t b e iv its  s e it  H erbst 1922 b e i un*. E r g ib t e in e  in te r e ssa n te  E r
gänzung zu dem  W iederaufbau e in e s  D o rfes , e b e n fa lls  aus dem  K reise  
L yck, den w ir in  N o . 95 v erö ffen tlich ien . —

d e r  S ch lach t bei L yck  (W in te rsch lach t in M asuren) zer
s tö rt. D er V erfasser g ib t in dem  v on  ihm  a u fg eb au ten  
W o h n -  u n d  G e s c h ä f t s h a u s  D a v i d s o h n  
(Abb. 1 h ie ru n te r , G rundrisse  A bb. 2 u n d  3 a . f. S.) 
den  T y p  eines e inzelnen ze rs tö rten  H auses, 
s tehengeb liebenen  N ach b a rh äu se rn  in se iner 
e rsche inung  nach  M öglichkeit a n g e p a ß t ist.

D ie Z erstö ru n g  v o lls tän d ig e r O rtsch a ften  w a r b e
sonders an  d er G renze im d a n  den  H a u p ta b z u g ss tra ß e n  
d er R ussen  erfo lg t.

G anz z e rs tö r t w a r au ch  d e r G renzo rt u n d  E isen 
b a h n k n o te n p u n k t P r o s t k e n  m it e tw a  4000 E in 
w ohnern . F ü r  den  leb h a ften  G renzhande l w aren  
g rö ß e re  G ebäude v o rh an d en . N ach  E n tw ü rfen  des 
V erfasse rs  sind  eine R eihe d iese r g rö ß e ren  G ebäude 
w ieder a u fg eb au t. Die Abb. 17, S. 673, und  G rund riß  
4, S. 670, s te llen  d as  W o h n -  u n d  G e s c h ä f t s 
h a u s  K r l i g e r - L a n d e c k  d a r, in  dem  d ie  A po theke, 
eine F ilia le  d e r L an d esb an k  u n d  noch  a n d e re  g e sc h ä f t
liche U nternehm ungen  u n te rg e b ra c h t sind . Die 
w e ite re  A bb. 12, S. 671, G ru nd riß  A bb. 6, S. 670, 
ze igen  d as  im m itte lb a r a n  d er G ren zk e tte  s teh en d e  
W i r t s h a u s  K r ü g e r  am  S ch lag b au m  u n d  d iesem  
geg en ü b e r d as  E i n f a m i l i e n h a u s  des H rn. 
K r ü g e r .  L e tz te re s  is t  m it e lek tr. L ich t, K a lt-  u n d

H. Schneider.
ßebrüderfatil. wJuliusM arr. 
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A bb. 1, G e s c h ä f t s -  u n d W o h n h a o s  G e s c h w  D a v i d s o h n  i n  L y c k  i n  O s t p r e u ß e n .
G ru n d risse  A ub. 2 und  3, S. 670.
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W arm w asse rle itu n g  un d  Z en tra lh e izu n g  a u sg e s ta tte t.  typ . (Abb. 13, S. 671, G ru n d riß  A bb. 7, h ie ru n te r .)
(Schaub . A bb. 18, S. 673, G rund riß  A bb. 5, h ie ru n te r.) D a fü r den  W ie d e ra u fb a u  m eisten s n och  die vor-

A bb. 4. W  o h i i - 
ii n d  G e s c h ä f t s h a u s  
K a r l  K r ü g e r ,  f r ü h e r  
L a n d e c k .  (Zu A bb. 17).

Abb. 5. W  o h-n h a  u s K r ü g e r .  
(Zu Abb. 18).

A bb. 6. G a s t h a u s  K a r l  K r ü g e r  
a m  S c h l a g b a u m .  (Zu Abb. 12).

Abb. 7. S c h l ä c h t e r e i  L o j e w s k i .  
(Zu Abb. 13).
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Abb. 9. G r e n z a u f s e h e r h a u s .  
(Zu A bb. 15).

A bb. 8 (links). W o h n -  u.  G ’a  s t  h  a  u  s 
m i t  S a a l  u.  E i n f a h r t .  (Zu A b b .14.)

Abb. 11. G a s t h a u s  L a s s a r i g .  (Zu A bb. 16). 

Abb. 10 (links). M a r k t p l a t z  n a c h  d e m  
W i e d e r a u f b a u .

Abb. 8 —11. A u s  d e m  K i r c h d o r f  B o r s -  
z y m m e n ,  K r e i s  L y c k .

D as H au s des F l e i s c h e r m e i s t e r s  L  o - h an d en en  F u n d a m e n te  b e n u tz t w erd en  k o n n te n  und  
j e w  s k  i  ze ig t den  e in fachen  län d lich en  M ietshaus- m u ß ten , so  sind  a u c h  d ie  G ru n d risse  m e is t nach  den
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a lten  E in te ilu n g en  u n d  A b m essu n g en  an g eo rd n e t. 
Im  äuß eren  A u fb au  sind  d a g e g e n  d ie  vom  H a u p t
b au b e ra tu n g sam t in  K ö n ig sb erg , 
bzw . vom  ö rtlich en  B a u b e ra tu n g sa m t 
L y  e k  , au fg eg eb en en  R ich tlin ien , 
die eine m ög lichste  A n p assu n g  an  
den  frü h eren  o s tp re u ß isc h e n  B au 
c h a ra k te r  in d e r  G e s ta ltu n g  v o r 
schreiben, b e rü ck s ich tig t.

F a s t  v o lls tän d ig  z e rs tö r t  w a r 
auch d as  e tw as  ü b e r  1000 E in 
w ohner zäh lende K i r c h d o r f  
B o r s z y m m e n ,  g le ich fa lls  d ich t 
an  d e r G renze gelegen . H ie r w aren  
dem  V erfasse r e tw a  zw ei D rit te l sä m t
lich e r G ebäude zum  W ied e rau fb au  
ü b ertrag en . D as D orf lie g t zu beiden  
Seiten  eines k le inen  F lü ß ch en s . E in  
k le inerer, e tw as h ö h er g e leg e n e r T eil 
u m faß t K irche , S ch u lh au s  u nd  
einige k le in e re  G ehöfte . V on d e r 
K irche  w a r n u r  d e r  T u rm  ze rs tö rt.
D as S chu lhäus u n d  die k le in en  G e
h ö fte  w u rd en  au f den  a lte n  F u n d a 
m en ten  w ieder au fg eb au t. V on  dem  
g rö ß eren  T e il des D orfes au f d e r  a n 
d eren  Seite  des F lu sse s  w a r fa s t 
n ich ts s tehengeb lieben , so d aß  der 
P lan  a u ftau ch te , e ine V erb esse ru n g  
des B ebauungsp lanes vo rzunehm en .

D ie W eg ek reu zu n g  d e r K re is 
s traß e  w a r im  D orf ziem lich been g t.
A n d ieser K reu zu n g  lag en  v ie r 
g rößere  G eschäfts- u n d  G as th äu se r 
m it ih ren  E in fah rten . D u rch  Z u
rü c k rü c k e n  d er F lu c h te n  so llte  an 
d ie se r K reu zu n g  eine A r t  M a r k t 
p l a t z  geschaffen  w erd en . D ie von 
dem  B a u b e ra tu n g sa m t an g e re g te  
S chaffung  eines P la tz e s  v on  e tw a  
8 0 X 3 5  m G röße k o n n te  a b e r  le ider 
n ic h t zu r A u sfü h ru n g  kom m en , d a  die 
K o s te n  fü r den  n o tw en d ig en  G ru n d 
erw erb  a u s  d en  M itte ln  d e r O st
p reu ß en h ilfe  n i c h t  zu r V erfü g u n g  
g e s te ll t  w u rd en . D er V e rfasse r reg te  
d a ra u f  die S chaffung  e ines k le in e ren  
P la tz e s  v o n  e tw a  52X 30  m G röße 
an . D as n o tw en d ig e  G elände w urde  
z. T . d u rch  A u stau sch  erw orben , z.
T . tr u g  d e r K re is  d ie  K o s ten  fü r die 
V e rb re ite ru n g  d e r  K re is s tra ß e , z. T. 
rü c k te n  d ie  B esitze r d ie  G ebäude 
fre iw illig  zu rü ck . D ie G esta ltu n g  
d ieses P la tz e s  is t  a u s  dem  L agep lan  
A bb. 10, S. 670 ers ich tlich .

V on d en  G eb äu d en , d ie  sich nun  
um  d en  so g esch a ffen en  n euen  M a rk t
p la tz  g ru p p ie ren , s in d  d a rg e s te llt: 
in  A bb. 14, h iem eb en , u n d  G rund riß  
A bb. 8, S. 670, d a s  W o h n -  u n d  
G a s t h a u s  C arl V o g é e  m it Saal 
u n d  E in fa h r t, z. T . au f den  a lten  
F u n d a m e n te n  e rr ic h te t, d as  die ganze  
S ü d se ite  des P la tz e s  ab sch ließ t; in 
A bb. 15, S. 672. G ru n d riß  A bb. 9,
S. 670, d a s  W o h n h a u s  d e s  
Z o l l a u f s e h e r s  G o ttl. T o r k -  
l e r ;  in  A bb. 16, S. 672, G ru nd riß  
A bb. 11, S. 670, d a s  G a s t h a u s  
W ilh. L  a  s s a  r  i g.

D as n ic h t in A b b ild u n g en  d a r 
g e s te llte  W ohn- u n d  G a s th a u s  H e r
m an n  K  u k  i e 1 k  a , sow ie d as  
W ohn- u nd  G asth au s  H erm an n  
P  i k  u  s sind  erheb lich  z u rü c k g e rü c k t, so d aß  ein P la tz  
e n ts ta n d e n  is t, d e r ein ige B ew eg u n g sfre ih e it g e s ta t te t ,  
zug le ich  a b e r  doch , tro tz  d e r  e in m ü n d en d en  S tra ß e n ,

e inen  e in igerm aßen  g esch lo ssen en  E in d ru c k  m ach t. 
W en n  es au ch  le id e r n ic h t m ög lich  w ar, die g ep lan ten

Abb. 12. G a s t h a u s  K r ü g e r  a m  S c h l a g b a u m .  (G rundriß  A bb. 6.)

Abb. 13. W o h n h a u s  m i t  S c h l ä c h t e r e i  L o j e w s k i .  (G rundriß  Abb. 7.) 
Abb. 12 u. 13. H ä u s e r  a u s  P r o s t k e n ,  K r .  L y c k .

A bb. 14. G a s t h a u s  V o g 6 e  m i t  S a a l  u n d  U n t e r f a h r t  
i n  B o r s z y m m e n ,  K r .  L y c k .  (G rundriß  Abb. 8.)

V erb esse ru n g en  in vo llem  U m fange d u rch zu fü h ren , so 
h a t  d u rc h  d iese  P la tz a n la g e  doch  n ic h t n u r  d e r  V e rk e h r  
so n d ern  a u c h  d a s  O rtsb ild  gew o n n en . —

17. D e z e m b e r  1924. 671



Der Architekt als Künstler»
Von B aurat Prof. A. N e u m e i s t e r  -K arlsruhe.

er A rchitekt ist ein K ünstler. Das is t ein 
Dogma. An ihm rütteln  heiß t eine empfind
liche Stelle des A rchitekten berühren, seinen 
K ünstlerstolz. Is t der A rchitekt ein K ünstler? 
Daß diese F rage überhaupt aufgeworfen 
werden kann, ist nur dadurch erklärlich, daß 

nicht nur im Publikum, sondern sogar in der A rchitekten
schaft über die A rt des K ünstlertum s des A rchitekten 
vielfach einander w idersprechende, unrichtige, irre
führende Meinungen herrschen.

Nach der ziemlich allgemein bestehenden Anschauung 
h a t das K ünstlertum  des A rchitekten seine Grundlage in 
der K enntnis und Beherrschung der Kunstform en der 
Bauwerke, wie sie sich im Laufe der Zeiten wechselnd

entw ickelt haben, der Stilformen. Der A rchitekt zeigt sich 
als K ünstler, indem er diese K unstform en mehr oder 
weniger geschickt oder ausgeprägt an seinen Bauwerken 
verw endet. Diese A nschauung ist falsch. Sie würde schon 
längst durch die fortdauernd neu entstehenden Bauwerke 
selbst w iderlegt oder wenigstens zum Teil richtiggestellt 
worden sein, wenn nicht gerade A rchitekten selbst, die in 
ihr befangen waren, durch ihre Bauten sie gekräftig t 
hätten  und wenn nicht die Fachschulen der A rchitekten 
den w erdenden B aukünstler unbew ußt vielfach in diese 
falsche A nschauung hineinführten. —

Es liegt in der N atur des Menschen, daß er das 
Selbstverständliche, das leicht Erfaßbare gering achtet, es 
als Nebensache betrachtet, w ährend er dem Auffälligen, 
dem schwer V erstellbaren großen W ert beimißt, es für 
die H auptsache hält. — Dem w erdenden A rchitekten ist 
es eine Selbstverständlichkeit, w ar es w ahrscheinlich

schon vorher, daß man aus Mauern und D ecken Räum e 
bildet und aus der A nfügung derselben zueinander B au
werke. Das was ihm auffällig ist, ihm auch zunächst 
schwer erfaßbar und verständlich  ist, das sind die K unst
formen, die die Bauw erke zeigen. Diese K unstform en 
scheinen ihm deshalb das W ichtigste in der E rlernung 
und A usübung seines gew ählten Faches zu sein. Die Fach
schule bestärk t ihn in dieser Anschauung. Sie folgt hierbei 
unbew ußt einem C harakterzug, der leider bei den D eut
schen besonders stark  ausgepräg t ist, der Ü berschätzung 
des gelehrten W issens. Die K unstform en der Bauwerke 
sind losgelöst worden von der K onstruktion , aus der sie 
entstanden und deren Folge sie sind, und sind für sich allein 
Gegenstand gelehrten W issens gew orden, das als solches 

breitesten Raum in der Facherziehung 
des A rchitekten  einnimmt. W enn auch 
einzelne Führer bei dieser Erziehung 
wie z. B. bei Entw ürfen, und einzelne 
L ehrer vorw iegend das w irklich W ich
tige als H auptsache behandeln und be
tonen, so sind sie eben doch nur A us
nahmen, die die Regel bestätigen, daß 
in der Facherziehung des A rchitekten 
der U nterricht in der H auptsache auf 
das Form ale der Bauw erke zugeschnit
ten ist. Die Folgen zeigen sich an den 
ausübenden A rchitekten. —

Begleiten w ir eine Schar fertiger 
A rchitekten  in eine A usstellung von 
B auentw ürfen, etw a eine A usstellung 
von W ettbew erbsentw ürfen. W as wird 
da in erster Linie betrachtet, geprüft, 
beurteilt?  —  Die Fassaden! — Wie 
wenige finden den W eg von einem 
zw eckentsprechenden Grundriß über 
den folgerichtigen Aufbau zur Beurtei
lung des w irklichen W ertes, einschließ
lich des künstlerischen W ertes eines 
Entw urfes. —

Die schöpferische T ätigkeit des Ar
chitekten  beginnt mit der Ergrübelung 
eines Grundrisses, der alle A nforderun
gen an Zahl, Größe und Lage der 
Räume für die spätere Benutzung er
füllen solh Auf dem Grundriß erhebt 
sich, zunächst in dem der W irklichkeit 
vorausschauenden Geist des A rchitek
ten, der Aufbau. Der Aufbau gibt die 
Massen, Massen von Raum  und Massen 
von Bau, denen der A rchitekt künst
lerisch schöne Form en geben soll. 
Jeder Bau is t schön, wenn die G esamt
form diejenige G estalt hat, die für die 
beabsichtigte W irkung die geeignetste 
ist, und w enn die einzelnen Bauglieder, 
die Bauteile in sich gu t abgewogene 
harm onische V erhältnisse besitzen und 
in ebensolchen V erhältnissen zu ihres
gleichen und der gesam ten Baum asse 
stehen, mag diese Baumasse Masse und 
Stoff oder Raum  sein. Die künstleri
sche Fäh igkeit des A rch itek ten  besteh t 
darin, das richtige V erhältnis der E in 
zel- und G esam tm assen instink tiv  zu 
fühlen und zu erfassen, und seine k ü n s t
lerische T ätigkeit besteh t darin, das 
in der Phantasie  rich tig  und bereits 
körperhaft G eschaute durch seinen E n t

w urf in die W irklichkeit überzuführen. D er A rchitekt 
muß M aßstab haben! — W enn ein A rchitek t das in
stinktive Gefühl für harm onische A bm essungen hat, 
dann wird er, aber auch nur dann, seine B auten k ü n st
lerisch schön gestalten , m it oder ohne hergebrachte 
K unstform en, und er w ird sich durch alle seine W erke, 
mögen sie räum lich klein oder groß sein, als w irklicher, 
echter K ünstler erweisen, mag er sich sonst B aum eister 
oder U nternehm er nennen, oder A rch itek t mit oder ohne 
geheim nisvollen B uchstaben h in ter seinem Namen. — 

N a c h s c h r i f t  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  W ir sind 
sicher, daß diese A usführungen, die das W esen , des 
schaffenden A rchitekten m it K larheit und Schärfe heraus
steilen, ungeteilte Zustimmung finden w erden, um so mehr, 
als sie deutlich erkennen lassen, daß das E ingeschw oren- 
sein auf bestim m te R ichtungen belanglos is t gegenüber 
dem W esentlichen, der G estaltung der" Bauidee. —

Abb. 15. W o h n h a u s  d e s  Z o l l a u f s e h e r s .  (G rundriß  Abb. 9.)

Abb. 16. W o h n -  u n d  G a s t h a u s  L a s s a r i g .  (G rundriß  Abb. 11.) 
H ä u s e r  a u s  B o r s z y m m e n ,  Kr .  L y c k .  
W ied e ra u fb a u -A rb e ite n  im K reise  Lyck, O s tp r.
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Literatur.
Die U nfallverhütung im Bilde. 50 Tafeln zur V er

hü tung  von Unfällen. B earbeitet von der Tiefbau-Berufs
genossenschaft Berlin 1924. V erlag Reim ar Hobbing. 
Preis 12 M. —

Die w irtschaftliche Bedeutung der U nfallverhütung ist 
in w eitesten  K reisen noch immer viel zu wenig erkannt. 
Ganz abgesehen von der Schädigung der G esundheit und 
der A rbeitskraft der Betriebsm itglieder, also von der

vorgerufen, und was bedeutet das für die deutsche W irt
schaft, w enn man berücksichtigt, daß in D eutschland mehr 
als 500 000 Betriebunfälle im Jah re  Vorkommen!

W er das einmal berechnet, w ird ganz abgesehen von 
den unm ittelbaren K osten ‘und der R entenlast, die der 
Unfall an und für sich verursach t —  Free ha t berechnet, 
daß die kapitalisierte Unfall-Rentenlast für D eutschland 
für das Ja h r  1919 allein einen W ert von 2,8 Millionen 
G.-M. ausm acht — von den R esultaten  überrascht sein

A bb. 17. H a u s  K r ü g e r - L a n d e c k .  W o h n h a u s ,  A p o t h e k e  u n d  V e r e i n s b a n k  i n  P r o s t k e n .
(G rundriß  Abb. 4, S. 670).

A bb. 18. W o h n h a u s  K a r l  K r ü g e r  i n  P r o s t k e n ,  K r e i s  L y c k .  (G rundriß  Abb. 5). 
W ie d e ra u fb a u -A rb e ite n  im  K re ise  L yck , O s tp r .

sozialen B edeutung der U nfallverhütung, b ring t jeder 
einzelne Unfall in w irtschaftlicher H insicht einen V erlust, 
dessen Höhe sich die U nternehm er und die B etriebsleiter 
wohl selten rech t k la r m achen. Man vergegenw ärtige sich 
nu r einmal die S tockung, die in einem Betriebe durch 
einen Unfall, durch die H ilfeleistung usw. hervorgerufen 
w ird, m an denke an die A ufregung der A rbeitsgenossen, 
die noch stundenlang nachw irk t und die Fortsetzung  der 
A rbeit verzögert und verlangsam t, und an ähnliche 
Folgen mehr. W elcher A usfall an  A rbeits- und P roduk
tionserfo lg  w ird  dadurch allein im einzelnen B etrieb hem

und w ird sich w undem , daß bisher für die U nfallverhütung 
nicht m ehr getan  worden ist.

Maßgebend sind in D eutschland die U nfallverhütungs- 
Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Diese V orschriften, 
die in Form von P lakaten  in den einzelnen Betrieben 
aushängen und als Hefte ausliegen, kann  m an inhaltlich 
wohl als m ustergültig  bezeichnen, aber sie w erden bei 
weitem nich t genügend beach tet; die in P aragraphen  ein
gezw ängten Sätze w erden nich t gern  gelesen, oft auch 
nicht verstanden. V iel eindringlicher für derartige  V or
schriften w irken B i l d e r ,  die im A usland, besonders in
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Am erika m it großem praktischen Erfolg V erw endung ge
funden haben. Diesen G edanken aufgegriffen und in die 
T a t um gesetzt zu haben, ist das V erdienst der T i e f b a u -  
B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t ,  die vor wenigen Jah ren  
eine Sammlung von U nfallverhütungsbildern heraus
gebracht hat. Leider w urde diese Sammlung der Ö ffent
lichkeit n icht allgem ein zugänglich gem acht und nur an 
bestim m te K reise abgegeben. Immerhin w ar der Erfolg 
ein ungeahnter, überall und auf den verschiedensten Ge
bieten tauchen je tz t Unfallverhütungsbilder auf.

Es ist unter diesen Umständen auf das lebhafteste 
zu begrüßen, daß die Tiefbau-Berufsgenossenschaft sich 
entschlossen hat, ihre A rbeit der Allgemeinheit zugänglich 
zu machen. Sie erscheint soeben in 2. Auflage im V erlag 
von R e i m a r  H o b b i n g ,  Berlin SW 61, unter dem Titel 
„ D i e  U n f a l l v e r h ü t u n g  i m  B i l d e .  50 T a f e l n  
z u r  V e r h ü t u n g  v o n  U n f ä l l e n .  B e a r b e i t e t  
v o n  d e r  T i e f b a u - B e r u f  s g e n o s s e n s c h a f t . ' 1

Die Bilder behandeln nicht nur Unfälle, die im Tief
bau unm ittelbar Vorkommen, sondern berücksichtigen auch 
die verw andten Gewerbe, wie z. B. V erkehr, Steinbruch, 
Industrie Bergbau, E lek triz itä t usw. U nter Fortlassung 
alles Überflüssigen geben sie das W esentliche in technisch 
richtiger, dabei aber packender, in die Augen fallender 
und auf den A rbeiter w irkender, leicht faßlicher Form. 
Sie zeigen im allgemeinen in zwei Bildern einmal das 
f a l s c h e  V erhalten des Arbeiters, den V erstoß gegen 
die U nfallverhütungsvorschriften sowie dessen Folgen, 
den Unfall, und im Gegenbild das r i c h t i g e  V erhalten, 
das den Unfall verm ieden hätte, die B eachtung der Unfall
verhütungsvorschriften. Sie sind also gew isserm aßen 
drastische Illustrationen der paragraphierten  Unfallver
hütungsvorschriften. Ihre B edeutung wird dem Beschauer 
ohne w eiteres sofort klar.

Unseres Erachtens is t dem W erke, für das man der 
T iefbau-Berufsgenossenschaft n ich t dankbar genug sein 
kann, die w eiteste V erbreitung zu wünschen. Die E r
haltung der Gesundheit und der A rbeitskraft unserer 
A rbeiter und die Förderung unserer Produktion ist für 
das heutige verarm te Deutschland eine der dringlichsten 
Aufgaben, die die G egenw art bietet. —■ Dr. S.—

G roßstadt-G aragen . Von Reg.-Baumeister Dr.-Ing. 
Georg M ü l l e r ,  Berlin-Lankwitz, 4°, etw a 4 bis 5 Bogen 
Text zu 16 S. m it 80 Abb. V erlag Deutsche Bauzeitung 
G. m. b. H., Berlin. Preis etw a 8 G.-M. —

Die zunehmende Verwendung des Automobils zum 
T ransport von Personen und G ütern in den G roßstädten, 
bezüglich dessen wir in Deutschland noch w eit hinter an 
deren Ländern — namentlich A m erika und England — in
folge des W eltkrieges zurück sind, hinsichtlich dessen wir 
aber jedenfalls noch einer ungeahnten E ntw icklung ent
gegengehen, m acht die F rage der U nterbringung großer 
Massen von Automobilen an besonders w ichtigen und 
günstig  gelegenen V erkehrspunkten in den G roßstädten 
notwendig. Die Frage der Anlage von G r o ß s t a d t -  
G a r a g e n  wird daher auch für uns zu einer besonders 
vordringlichen, die dem A rchitekten in Gemeinschaft mit 
dem Ingenieur ein Feld lohnender und in teressanter Tätig- 
k e :t in allernächster Zeit bringen wird. Es handelt sich 
dabei um einen ziemlich um fangreichen und verw ickelten 
Fragenkom plex, da hier Fragen des V erkehrs, der öffent
lichen und der B etriebssicherheit, des Schutzes gegen Ge
räusch und Gerüche usw. mitspielen, an deren Lösung 
mangels ausreichender E rfahrungen auch die Baupolizei 
m it ihren Bestimmungen bisher nur m it großer V orsicht 
herangegangen ist, w ährend sie den Bau von E i n z e l -  
g a r a g e n  schon seit längerem  in eingehender W eise 
durch bestim mte V orschriften geregelt hat.

Die U nterbringung großer Massen von Automobilen ist 
im Flachbau im Inneren der G roßstadt jedenfalls nicht 
oder nur ausnahm sweise, oder vorübergehend möglich, sie 
muß i. allg. vielm ehr in m ehrstöckigen Bauten erfolgen, die 
einen mehr oder weniger kom plizierten Organismus d ar
stellen, der technisch in jeder Beziehung zweckmäßig durch
gebildet werden muß, andererseits aber auch in das S tad t
bild in befriedigender W eise einzufügen ist. Bisher gibt es 
in D eutschland nur vereinzelte, diese Aufgabe in guter 
W eise lösende Anlagen, w ährend das Ausland, nam entlich 
A merika, solche schon in größerer Zahl besitzt. Vor allem 
aber fehlt es noch an einem sicheren A nhalt für den A r
chitekten über die G rundlagen und G esichtspunkte, auf und 
nach denen derartige Anlagen aufgebaut sein müssen, um 
den an sie zu stellenden verschiedenartigen A nforderungen 
in vollem Maße gerecht zu werden.

Ein W erk über „ G r o ß s t a d t - G a r a g e n “, w ie es 
dem nächst im V erlage der „Deutschen B auzeitung“ aus der 
Feder eines auf diesem Gebiete erfahrenen Ingenieurs er
scheint, w ird daher in der heutigen Zeit von ganz beson-

d e ie m  w e n  se in , a a  es m e n t  n u r  o ie  ie m e n u e n  u r u u u ia g c u  
gibt, die b is h e r ig e n  A usführungen d e s  Aus- u n d  In la n d e s  
kritisch w ü rd ig t ,  s o n d e rn  a u c h  te c h n is c h  re ife  V o r s c h lä g e  
für die weitere Entw icklung so lc h e r  A nlagen m acht.

E rläu tert wird in dem W erke die Garage im S tadtbild; 
es w ird ferner eine scharf um rissene Begriffsbestim m ung 
der G roßstadt-G arage gegeben und die B edürfnisfrage 
erörtert. Selbstverständlich w erden die bau- und ingenieur
technischen V orfragen eingehend gew ürd 'g t. D ann werden 
die verschiedenen Systeme der Aufstellung der Automobile 
in  den G aragen un tersuch t und der V erfasser le ite t daraus 
die Ü berlegenheit der vielgeschossigen G arage ab. Auch 
die Frage der Dach- und U ntergrundgaragen, die für be
stim m te Zwecke und bei geeigneten örtlichen V erhält 
nissen in F rage komm t, w ird eingehend behandelt.

Ein besonderer A bschnitt is t den Betriebsfragen ge
widmet, da aus ihren Bedingungen heraus die Anlage in 
erster Linie m it entw ickelt w erden muß, ferner die wichtige 
F rage der W irtschaftlichkeit, die neben der technisch rich
tigen Ausführung das Endziel aller Leistungen sein muß. 
D aran schließen sich B etrachtungen über bestehende Bau
polizeiliche V orschriften oder besser R ichtlinien, da sich 
die Erfahrungen noch nicht zu festen V orschriften ver
dichten konnten.

Durch ein reiches A bbildungsm aterial werden die klar 
und überzeugend vorgetragenen A usführungen in vortreff
licher W eise erläutert.

Das Buch dürfte für jeden A rchitek t und Ingenieur, an 
den die Aufgabe des Baues von G roßstadt-G aragen heran
tr itt, unentbehrlich sein, wenn es sich auch zunächst um 
einen ersten  V ersuch handelt, dem w ichtigen Problem eine 
feste G rundlage zu geben. — Fr. E.

Wettbewerbe.
E in  ö ffen tlich er  W ettb ew erb  zur E r lan gu n g v o n  E n t

w ü rfen  für d as T a n n en b erg -N a tio n a l-D en k m a l bei H ohen
s te in  in  O stpr., dessen B aukosten sich auf 250 000 R.-M. 
belaufen sollen, w ird m it F rist zum 1. April 1925 unter 
deutschen und deutschstäm m igen K ünstlern ausge
schrieben. Preise in Höhe von 6000, 4000 und 2000 R.-M., 
daneben A nkäufe für je 500 R.-M. Im Preisgericht Bildh. 
Prof. C a u e r , Arch. Prof. Dr. D e t h l e f s e n ,  beide in 
K önigsberg/Pr., ferner die A rchitekten Prof. K 1 o e p p e 1, 
D anzig,_ Prof. L a h r s ,  Prof. M a y ,  Reg.- u. Brt. Dr.-ing. 
M e y e r ,  säm tlich in Königsberg/Pr., und Ob.-Brt. Dr.
S c h m i d , M arienburg. Unterlagen gegen 10 R.-M., die 
den E insendern von Entw ürfen zurückerstatte t werden, 
von der Geschäftsstelle, Generalm ajor a, D. Kahns, 
K önigsberg/Pr., Jakobstr. 8. —

E in W ettb ew erb  zur E rlan gu n g  e in es  P la k a tes  für die  
J a h rta u sen d -A u sste llu n g  der R h ein lan de in K öln  1925 (vgl. 
Nr. 96, S. 638) w ird vom O berbürgerm eister der S tad t Köln 
m it F rist zum 2. Jan u a r 1925 unter den deutschen K ünst
lern ausgeschrieben. Drei Preise zu je 1500, 1000 und 
500 G.-M. sind ausgesetzt, 1000 G.-M. für A nkäufe vorge
sehen. Dem Preisgericht gehören an S tad tbaurat B o 11 e , 
D irektor der K unstgew .-Schule Prof. E l s ä s s e r  und Ob.- 
B aurat V e r b  e c  k .  säm tlich in Köln, ferner R eichskunst
w art Dr. R e d s 1 o b - Berlin. ■—

E in  W ettb ew erb  zur E r la n g u n g  v o n  E n tw ü rfen  für d ie  
B ebau u n g d es stä d tisch en  G elä n d es am  B ah n h o fsp la tz  und  
den an g ren zen d en  S traßen  in  F ran k fu rt a. O. schreibt die 
dortige S tadtverw altung mit F ris t zum 20. Februar 1925 
un ter in D eutschland ansässigen A rchitekten  aus. V or
gesehen sind drei Preise von je 5000, 3500 und 2o00 G.-M. 
sowie 2500 G.-M. für Ankäufe. Dem P reisgericht gehören 
an Prof. K r e i s -  Düsseldorf, Reg.-Bmstr. a. D. Dr.-Ing. 
Jo b s t S i e d l e r -  Berlin, Reg.- und Brt. K i e ß l i n g -  Köln 
und S tadtbrt. Dr.-Ing. A l t h o f f  - F ran k fu rt a. O. —

E inen  W ettb ew erb  zur E r la n g u n g  Von Id ee n sk izzen  
für e in  E hrenm al der g e fa lle n e n  M itg lieder von L an d sm an n 
sc h a ften  an d eu tsch en  H och sch u len  schreibt die „D eutsche 
L andsm annschaft (Coburger L. C.)“ un ter den A rchitekten  
und Bildhauern deutscher und deutsch-österr. S taa tsange
hörigkeit m it F ris t zum 1. Februar 1925 aus. Zur V er
teilung gelangen drei Preise von je 1200, 800 und 500 G.-M., 
ferner zwei A nkäufe in Höhe von je 250 G.-M. Im P reis
gericht befinden sich Ob.-Baudir. Prof. Dr.-Ing. e. h. Fritz 
S c h u m a c h e r ,  Hamburg, Arch. B. D. A. Prof. W ilh. 
K r e i s ,  Düsseldorf. Arch. B. D. A. P. G. S a x e n , H am 
burg, Bildh. Prof. Hugo L e d e r e r ,  Berlin, Bildh. Prof. 
F ritz B e h n ,  München, Prof. Dr. P a u l i ,  D irektor der 
K unsthalle Hamburg. Unterlagen sind gegen bestellgeld- 
fieie E insendung von 2 G.-M. vom Vors. des B auausschusses 
Arch. B. D. A. S a x e n ,  H am burg 26, W olfshagen 11, zu 
beziehen. —
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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

Die Mängelrüge, ihre Bedeutung und Wirkung.
Von H andelsanw alt W e n t z e l ,  Berlin.

u den täglichen Erscheinungen im G eschäfts
leben gehören je tz t w ieder Beanstandungen. 
Teils sind diese begründet und berechtigt, 
teils w erden, solche Ausstellungen willkürlich 
konstru iert, wie es andererseits auch Firmen 
gibt, die von H ause aus zu Ausstellungen 

neigen. N icht w egzuleugnen ist, daß die geschäftliche 
Moral durch den W eltkrieg und seine Folgen, ebenso wie 
die auf anderen  Gebieten, stark  gelitten hat.

Sow eit die R eklam ation berech tig t ist. h a t der 
R ügende zweifellos ein R echt zu erfahren, welche Rechte 
ihm zustehen, dam it er n ich t Schaden an seinem Vermögen 
erleidet. Sow eit es sich jedoch um eine Schikane handelt, 
muß aber auch der hiervon Betroffene m it Abwehrm itteln 
au sges ta tte t sein.

In den geltenden G esetzen sind diese W ege und H and
haben vorgezeichnet.

Vorweg sei genommen, daß R eklam ationen. — d. s. 
Beanstandungen, A usstellungen, Rügen usw. — gemäß 
§ 377 B. G. B. im Prinzip unverzüglich nach Em pfang der 
W are erfolgen müssen. U nter „unverzüglich nach 
Em pfang“ ist nun nich t zu verstehen, daß der Empfänger 
einer W are nun umgehend nach deren Eingang rügen 
muß, sondern es sind für die einzelnen Branchen und Han
delskam m erbezirke bestimmte Fristen  in Ursachen festge
legt. Diese Fristen  gelten selbstredend nur dann, wenn 
in den V ertragsbestim ungen über die R eklam ationsfrist 
nichts gesagt w ar. In  solchen Fällen muß nach Empfang 
der W are der Em pfänger diese ohne schuldhaften Verzug 
piüfen  und wenn sich Mängel oder Fehler vorfinden, diese 
sofort dem L ieferanten anzeigen, sonst gilt die W are als 
genehm igt. Die Fehler oder Mängel, die gerügt werden 
sollen, müssen genau bezeichnet werden. Die Reklam ation 
ist also frist- und form gerecht anzubringen und muß dem 
L ieferanten  zugegangen sein. Is t die B eanstandung ta t
sächlich berechtigt, so stehen dem R ügenden folgende 
R echte zu, von denen er aber n ich t zugleich bei der A n
bringung der R eklam ation G ebrauch m achen muß:

E r kann  entw eder W andlung, d. h. R ückgängig
m achung des -Kaufes oder Minderung, d. h. H erabsetzung 
des K aufpreises fordern und zwar dann, wenn die W are 
zu der Zeit, zu w elcher die Gefahr auf ihn überging, m it 
Fehlern  behaftet war, die den W ert oder die Tauglichkeit 
zu dem gew öhnlichen oder nach dem V ertrage voraus
gesetzten  Gebrauch aufheben oder mindern. Die Gefahr 
für einen G egenstand geht m it dem Augenblick auf den 
K äufer über, in dem der V erkäufer diesen dem K äufer 
überg ib t bzw. bei V ersendungsgeschäften der B eförderungs
ansta lt (Post, Bahn) bzw. dem vom K äufer nam haft ge
m achten Spediteur. Die V ersendung muß aber auf V e r 
l a n g e n  des K äufers erfolgen.

H at jedoch der V erkäufer bestim m te Eigenschaften 
des G egenstandes zugesichert, so müssen auch diese zur 
Zeit des G efahrüberganges vorhanden sein.

Feh lten  solche zugesicherten E igenschaften jedoch 
schon zur Zeit des K a u f a b s c h l u s s e s  dem Gegen
stände, oder h a t der V erkäufer dies arglistig  verschwiegen, 
so kann s t a t t  W andlungo der M inderung Schadenersatz 
w egen N ichterfüllung begehrt werden. Immer kann jedoch 
der K äufer nur von e i n e m  R echte Gebrauch machen. 
V oraussetzung is t w eiter, daß der K äufer das Fehlen der 
zugesicherten E igenschaften nicht gew ußt ha tte , andern
falls w ürden ihm die erw ähnten R echte nur dann zu
stehen, w enn er sich seine R echte wegen des Mangels aus
drücklich bei der Annahme Vorbehalten hatte.

W ar jedoch der K aufgegenstand nur der G attung 
nach bestim m t, handelte es sich also nicht um einen 
Spezieskauf, so steh t dem K äufer s t a t t  der  e r w ä h n 
t e n  R echte noch ein anderes R echt zu, nämlich die 
L ieferung einer m angelfreien W are, d. h. E rsatzlieferung 
zu begehren.

D a die W andlung oder die M inderung als vollzogen 
zu betrach ten  ist, wenn sich der L ieferant m it ihr ein
verstanden  erk lärt, andererseits aber der K äufer an das 
einm al erw ählte R echt gebunden ist, em pfiehlt es sich, 
n icht g leich ' im R eklam ationsschreiben zu sagen , von

welchem R echte m an Gebrauch mache, da doch vielfach 
die W are gleich in dritte  Hand übergeht und der u r
sprüngliche K äufer doch von seinem W iederabkäufer ge
w issermaßen abhängig ist. Es kann  der Fall eintreten, 
daß dieser Minderung begehrt, w ährend der ursprüngliche 
K äufer die W andlung ausgesprochen und der L ieferant 
diese angenommen hatte. Ebenso hüte man sich, wie 
dieses sehr oft geschieht, eine W are zur V erfügung zu 
stellen ohne w eiteren Zusatz, daß man kaufgerechte W are 
foidere usw., weil in dieser Fassung leicht eine W andlung 
erblickt werden kann, die ungeahnte Folgen haben kann. 
Ein Beispiel möge eine feolche Möglichkeit erläutern.

B. h a t von A. einen Posten W are gekauft und an C. 
in X. w eiterverkauft. Auf B.’s V erlangen sendet A. diesen 
W arenposten unm ittelbar an C. bzw. an die Adresse des 
B. nach dem W ohnorte des C. in X. D ieser telefoniert 
nach Em pfang dem B., daß die W are Mängel aufweise 
und er sie als Erfüllung nich t annehme. B. läß t nun an 
A. folgendes Telegramm ab: • „Stelle nach X. gesandte 
W are zur V erfügung.“ Nimmt nun A. diese Zurverfügungs- 
stellung an, muß B. dem A. die W are zurückgeben, wo
hingegen dieser dem B. u. a. dafür erhaltene Zahlungen 
ebenfalls w iedererstatten  muß. Je tz t verlang t aber C. 
entw eder M inderung oder Ersatzlieferung, gibt also die 
W are nicht heraus, so muß B. an A. nicht nur die W are 
voll bezahlen, sondern ist ihm auch u. Umst. noch 
schadensersatzpflichtig, w ährend er es sich gefallen muß, 
daß C. ihm Abzüge wegen der Mängel macht. Es ge
nügt vollständig im Rügeschreiben zu sagen: „Die W are
ist mit den und den Fehlem  behaftet, und ich erhebe des
halb die Mängelrüge.“

W ährend, wie oben bereits ausgeführt, d ie W andlung 
dadurch vollzogen wird, daß d e Parte ien  sich gegen
seitig die empfangenen Leistungen zurückgeben und das 
K aufgeschäft als erloschen zu betrachten  ist, is t bei der 
Minderung der K aufpreis in dem V erhältnis herabzusetzen, 
in dem zur Zeit des V e r k a u f s  der W ert des Gegen
standes in mangelfreiem Zustande zu dem wirklichen 
W erte gestanden haben würde. Der K äufer kann also 
den V erkaufspreis um den B etrag mindern, um den er 
am Tage des K a u f a b s c h l u s s e s  den m angelhaften 
G egenstand billiger denn fehlerfreie W are einkaufen 
konnte. Hierbei ist zu bemerken, daß der Anspruch auf 
Preism inderung ein selbständiger is t und nicht deshalb 
verloren geht, wenn der K äufer den fehlerhaften Gegen
stand zu einem höheren als dem Einkaufspreise w eiter
verkaufte.

Bei E rsatzlieferung muß der K äufer Zug um Zug die 
m angelhafte W are gegen E rsta ttung  der gehabten Auf
w endungen herausgeben. Zur E rsatzlieferung kann  der 
K äufer dem L ieferanten eine N achfrist aus § 326 B. G. B. 
bestimmen.

A ndererseits kann aber der V erkäufer dem rek la
mierenden K äufer unter dem Erbieten der W andlung und 
un ter Bestimmung einer angem essenen F ris t zur E rklärung 
darüber auffordern, ob er W andlung verlange. In  diesem 
Falle kann nur bis zum Ablauf der F rist W andlung be
gehrt werden. Nach Ablauf der F rist kann der K äufer 
nur noch Minderung bzw. bei G attungskäufen E rsa tz
lieferung fordern.

D er Anspruch auf W andlung oder auf M inderung so
wie der Anspruch auf Schadenersatz wegen Mangels einer 
zugesicherten E igenschaft verjäh rt, sofern n ich t dem V er
käufer arglistiges Verschw eigen zur L ast fällt, bei be
weglichen Sachen in 6 Monaten von der Ablieferung, bei 
G rundstücken in einem Ja h r  von der Übergabe an.

A blieferung und Übergabe ist n ich t dasselbe, obgleich 
sie zumeist zeitlich zusam menfallen können. Ablieferung 
liegt erst vor, wenn der K äufer in der Lage ist, den 
G egenstand zu untersuchen und etw aige Mängel zu en t
decken, w ährend die Übergabe vor der A blieferung ge
m äß § 930 B. G. B. durch bloße V ereinbarung oder Über
sendung von Lagerschein oder K onossem ent erfolgen kann.

Bem erkt m ag hier werden, daß baupolizeiliche Mängel 
zu den physischen Fehlern und die bestim m te Größe eines 
G rundstücks zu den zugesicherten E igenschaften gehören.
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Glaubt jedoch der L ieferant annehmen zu müssen, 
daß die Beanstandung ungerechtfertig t ist, so kann er das 
B eweissicherungsverfahren gemäß § 488 Z. P. 0. einleiten.

In den Fällen, in denen die K lage bereits erhoben ist, 
ist der A ntrag  zur Anordnung der Beweissicherung bei 
dem G ericht zu stellen, vor dem der R echtsstreit schwebt. 
Is t K lage noch n icht erhoben, ist das A m tsgericht zu
ständig, in dessen Bezirk sich die bem ängelte und in 
Augenschein zu nehm ende W are befindet bzw. die zu 
vernehm enden Zeugen sich aufhalten

Im  A ntrag  sind anzugeben: 1. die Gegenpartei und
deren Adresse, 2. die Tatsachen, über welche die Beweis
aufnahme erfolgen soll, 3. der oder die Sachverständigen 
bzw. Zeugen, die gehört werden sollen bzw. denen die 
Besichtigung der W are aufgegeben werden soll, 4. die 
Gründe, welche die Besorgnis rechtfertigen, daß die Be
weism ittel verloren oder die Benutzung derselben er
schw ert werden.

Der Sachverständige, die die bemängelte W are in 
A ugenschein nehmen und begutachten soll, muß von der 
a n t r a g s t e l l e n d e n  P a r t e i  genannt werden. Das 
G ericht trifft diese W ahl nicht.

Arbeiter- und Lohnfragen.
F ristlo se  E n tla ssu n g  bei V erw e igeru n g  v o n  S tre ik 

arbeiten . Über die Frage, ob die V erweigerung von S treik
arbeiten den A rbeitgeber zur fristlosen Entlassung berech
tig t, wird noch immer von den Gerichten nicht einheitlich 
entschieden. In  letz ter Zeit aber hat sich die Stellung der 
G erichte mehr und mehr im Sinne der Bejahung des E n t
lassungsrechtes geklärt. Das Gewerbegericht in Berlin hat 
sich erst kürzlich wieder auf den S tandpunkt gestellt, daß 
vor allem in den Fällen, wo es sich um Arbeiten handelt, 
die aus bestreikten Betrieben übernommen worden sind, 
die Verweigerung solcher Arbeiten unbedingt das R echt 
zur fristlosen Entlassung gibt. Das Urteil ist mit kommen
tierenden A usführungen in der Nr. 76 der „Mitteilungen des 
Deutsch. Industrieschutzverbandes“ abgedruckt. — 

Bauwirtschaftliche und andere Verbände.
E in e au ß erord en tliche H au p tversam m lu n g d es V er

b an d es D eu tsch er  D achp ap p en fab rik an ten  E. V ., B erlin , 
w urde am 22. November in Berlin abgehalten. Aus der 
T agesordnung ist der V ortrag des V erbandsvorsitzenden, 
Kommerz.-Rat Dr. M a l c h o w ,  über „die w irtschaftliche 
Entw icklung der Deutschen D achpappenindustrie im Jah re  
1924“ hervorzuheben. Der B erich tersta tter bezeichnete 
den G eschäftsgang i. J . 1924 im allgemeinen als befriedi
gend. Die in letzter Zeit einsetzende Teuerung der Lumpen 
gebe jedoch zu schw ersten B efürchtungen Anlaß. 
Dr. K o e t  z legte die durch die hohen Auslandszölle be
dingten großen A usfuhrschw ierigkeiten der D achpappen
industrie dar. H ervorzuheben sind ferner die V orträge 
von Geh.-Rat Dr. Ju lius W o l f ,  Berlin, über „die indu
strielle K onkurrenzfähigkeit D eutschlands“ und von 
Dr. M a 11 i s o n über „Teerfreie D achpappen und ihre 
A nalyse“ sowie die Bem erkungen des Gen.-Dir. 
Dr. W e b e r ,  Leipzig, über die N otw endigkeit einer V er
einheitlichung in der K ennzeichnung der D achpappen und 
von Dr. B r a u n ,  S tu ttgart, über neue V erw endungs
zwecke von D achpappen in der Landw irtschaft. — 

Ausstellungen und Messen.
B aubedarf auf der D an ziger  In tern ation a len  M esse. Die 

F reie S tadt Danzig is t bekanntlich ebenfalls in die Reihe 
der M essestädte eingetreten. Die „II. Danziger In ter
nationale Messe“ hat vom  2.—5. O ktober d. J .  s ta tt
gefunden, und die kommende Frühjahrsm esse w ird vom 
5.—8. Februar 1925 abgehalten. Das Messegelände liegt 
inm itten der Stadt, unm ittelbar am Hafen und ist mit Gleis
anschluß versehen. Im Rahmen der Danziger Messe findet 
die Baumesse besondere B erücksichtigung, der geeignete 
R äum lichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

Der noch keineswegs vollendete W iederaufbau Ost
europas ha t zur Folge, daß dem Bauwesen erhöhte Be
deutung zukommt und daher die A ufm erksam keit stärker 
beansprucht. Im Gebiete der Freien S tad t Danzig und in 
Polen haben die letzten Jah re  eine starke industrielle E n t
wicklung m it sich gebracht, die eine rege T ätigkeit auf 
dem B aum arkt erzeugt hat. Der lange Streik der Danziger 
B auarbeiter im letzten Sommer hat zwar den W ohnungs
bau außerordentlich behindert; aber es is t doch eine erheb
liche Anzahl Industriebauten  in Danzig ausgeführt worden, 
und die A ussichten auf dem B aum arkt für das F rühjahr 
1925 sind nicht von der Hand zu weisen. Z. Zt. gibt es in 
Danzig rd. 8000 wohnungsuchende Familien. Der Verlauf 
der letzten D anziger Messe ha t außerdem  gezeigt, daß die 
am industriellen Aufbau in Polen beteiligten polnischen 
F irm en ein starkes In teresse für die guten  deutschen Er-

i ui u;ta verianren  zur öicnerung ues oew eises is* - 
die V oraussetzung erforderlich, daß der K äufer oder A’" 
käufer einen Mangel anzeigt oder Annahm e der V : 
ablehnt. Is t dies der Fall, so muß das G ericht dem An
träge stattgeben und darf auf eine m aterielle Prüfung der 
Sache nicht eingehen, ebensowenig auf eine Prüfung  der 
Beweiserheblichkeit der Tatsachen. Auch der K äufer 
kann das Bew eissicherungsverfahren nachsuchen. In 
diesem Fall ist aber der V erkäufer berech tig t zu verlangen, 
daß noch andere Sachverständige vernom m en werden. Der 
vom G ericht anberaum te Term in zur S icherung des Be
weises wird beiden streitenden P arteien  m 'tg e te ilt und 
können sie diesen dann selbst w ahrnehm en oder sich v e r
tre ten  lassen.

Dieses V erfahren dürfte in den m eisten Fällen die 
Prozeßführung erleichtern und abkürzen, andererseits aber 
auch den P arteien  unnütze K osten  sowie Z eitaufw and und 
Ärger ersparen.

Es würde ferner h ierdurch  gleich festzustellen sein, 
ob die Mängelrüge tatsächlich  berech tig t ist, oder ob es sich 
um reine Schikane des Abnehmers handelt. —

Zeugnisse zeigten. Auf der D anziger Messe versam m eln 
sich im übrigen neben einheimischen und polnischen E in
käufern  auch In teressenten  aus den baltischen und no r
dischen Staaten. —-

Vermischtes.
V o lk sw ir te  in g ew er b lich en  B etr ieb en . Die gew erb

lichen U nternehm ungen gehen, nach dem Vorbilde der 
Fachverbände, K artelle, H andelskam m ern usw., in wach
sendem Maße dazu über, neben technischen und kauf
m ännischen K räften auch den praktischen  V olksw irt als 
ständigen M itarbeiter, Syndikus, oder von  Fall zu Fall 
als B eratenden V olksw irt heranzuziehen. Zu den Ge
bieten, die die M itarbeit des nationalökonom isch und ju 
ristisch geschulten und m it p rak tischer K enntnis des 
W irtschaftslebens ausgesta tte ten  V olskw irtes heute viel
fach sehr ratsam  erscheinen lassen, gehören vor allem 
die V erarbeitung der zahlreichen V erordnungen, die heute 
von den Behörden erlassen w erden, die M itw irkung bei
den vielfachen V erhandlungen zwischen Firm en und Be
hörden, das Steuerw esen, die m it dem K onventions- und 
Syndikatswresen zusam m enhängenden F ragen  und V er
handlungen, der um fangreiche A ufgabenkreis der Sozial
politik (B etriebsräte, Sozialversicherung u. dgl.), sowie 
schließlich die B etriebsstatistik , sow eit ihre D urchführung 
auf H andelsw issenschaftlicher G rundlage beabsichtig t ist.

Zur L ösung solcher A ufgaben gehören voll ausgebil
dete V olksw irte m it en tsprechender P r a x i s .  Zu ihrer 
äußeren K ennzeichnung ha t der ..R eichsverband der 
D eutschen V olksw irte“ die einheitliche Berufsbezeichnung 
„V olksw irt R. D. V .“ geschaffen und  seine M itglieder 
gegen unberechtigte Führung  oder N achahm ung dieser 
Bezeichnung geschützt. —

H eizb era tu n g  in B erlin . Um der V ergeudung von 
B rennstoffen zu steuern, die insofern ein A ngriff auf unser 
Nationalverm ögen bedeutet, als w ir gezw ungen sind, er
hebliche Mengen der für unsere V olksw irtschaft lebens
w ichtigen Kohle aus dem A usland zu beziehen, h a t der 
O berbürgerm eister von Berlin in allen S tad tbezirken  H eiz
beratungsstellen eingerichtet, die ihren Sitz bei den e in 
zelnen B ezirksäm tern haben und der B evölkerung u n en t
geltlich R a t und A uskunft in allen heiztechnischen F ragen  
erteilen, insbesondere auch allen D enen, die sich von Be
rufs wegen dam it zu befassen haben, wie A rchitek ten , B au
gesellschaften. G ew erbetreibende, ferner den H ausbesitzern, 
Mietern usw. In  allgem einen F ragen  is t die Z entrale der 
Baupolizei im B erliner S tad thaus zuständig.

Durch den städtischen N achrichtendienst w ird für die 
22 S tadtbezirke eine L iste der A uskunftsstellen  verb re ite t, 
m it Angabe der Namen der m it der A uskunfterte ilung  be
trau ten  Baubeam ten und ih rer Sprechstunden. Die A uskunft 
soll sich n ich t nur auf zw eckm äßigen Betrieb, sondern auch 
auf von vornherein sachgem äße A nlage von H eizeinrich
tungen usw. erstrecken. —

In h a lf :  W ied er a u f bau a rb e ite n  im K re ise  L y ck , O s tp r . — 
D er A rehifpkt a ls  K ünstle r. — L ite ra tu r . — W e ttb e w e rb e . —

B a u w iitsc h a fts-  und  B a u re c h ts fra g e n : D ie M än g elrü g e , ih re  
B e deu tung  und W irk u n g  — A rU e ite -  und  L o h n frag en . — Kan- 
w iitsc h a ftlie h e  und  a n d e re  V erb än d e . — A u ss te llu n g e n  u nd  
Messen. — V erm iscn tes . —

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

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