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Reiseeindrücke aus Stockholm vom Schluß des Jahres 1922.
Von S tad lb au ra t P rofessor Heinrich S e e l i n g  in Berlin-Grunewald. 

(F ortsetzung  aus No. 28.).

tw as  w e ite r  ö stlich , a n  d e r O st
sp itze  vo n  K u n g sh o lm en , lieg t, 
fa s t im  Z irk e lp u n k t d e r S ta d t, 
den  M älar b e h e rrsch en d , das 
n e u e s te  M o n u m en ta lb au w erk  der 
S ta d t :  d a s  v o n  R a g n a r  0  e s  t  - 
b e r g -  gesta ite te i S t a d s h u s ,  
vo n  zw ei S e iten  von  W asse r 
u m sp ü lt. I s t  d a s  R äd h u s ein 
re in e s  V e rw a ltu n g s - o d e r G e

rich tsg eb ä u d e , so  is t  d a s  S ta d sh u s  n ic h t n u r  G e
sch ä ftsg eb äu d e , so n d e rn  v o r A llem  R e p rä se n ta tio n s 
haus, u n d  zw ar is t  h ie ra u f  ein  H a u p tg e w ic h t g e leg t.

S te h t m an  im  B re n n p u n k t d e r S ta d t  au f N o rrb ro , 
zw ischen  G u s ta v  A d o lf to rg  u n d  R ik sd ag sh u s , so e rb lick t 
m an, ü b e r d ie  M ä la r-W asse rfläch e  sch au en d , ein  m äch 
tiges E ck tu rm -M a ssiv  u n d  re c h ts  um  d as  E ck  u n d  links 
dav o n  an sch ließ en d e  m o n u m en ta le  F ro n te n  im d u n k e l
ro tb ra u n e n  F a rb e n to n . W en n  m an  im  T u rm v ie re c k  den  
Z irkel e in se tz t, k a n n  m an  m it e in e r K reis lin ie  fa s t die 
G renzen  des je tz ig e n  S ta d tb ild e s  (ohne D ju rg ä rd en ) u m 
sch ließen . A ls T u rm ab sch lu ß  e rb lic k t m an  eine zu 
le ich t w irk e n d e  L a te rn e  au s  K u p fer, d e ren  o b erer A b
sch luß  v o n  d e r D a c h tra u fe  b is zu den  3 K ro n en  des 
schw ed ischen  W a p p e n s  im p ra lls te n  N eu g o ld  g län z t. 
D as aus dem  F lu g z e u g  au fg en o m m en e  K o p fb ild  auf
S. 77 g ib t d ie  L ag e  zu S ch loß , R e ic h s ta g sh a u s  und  G u s tav  
A d o lf - P la tz  w ied e r. R e c h ts  u n te n  n eb en  N o rrb ro  
s ie h t m an  am  W a sse r  d a s  O p e rn h au s  m it se in e r  u n 
ru h igen , m ein  U rte il ü b e r  d e sse n  L ag e  b e s tä tig e n d e n  
U m riß lin ie , gan z  v o rn  in  d e r  A chse  d e s  Sch losses e r 
b lick t m an  d a s  D ach  vom  N a tio n a lm u se u m , oben am  
B ild ran d  an  d e r W a s s e rk a n te  des M älar d a s  S tad s- 
hus. A n den  E c k tu rm  sc h lie ß t s ic h  nach  dem  W asse r, 
a lso  an d er S ü d se ite  d e s  H auses, im  E rd g e sc h o ß  eine 
m äch tige  offene H a lle  a n  v o n  e tw a  75 m L än g e  au f 
17 G ran itp fe ile rn  in  e in e r  G e sa m tfro n t v on  e tw a  120 m, 
der, von einem  G ra n itk a i  u m sch lo ssen , s ich  e ine  e tw a  
40 m b re ite  G a r te n te r ra s s e  v o r le g t. V o rlä u f ig  s ieh t es 
d o rt noch  ro h b a u m ä ß ig  au s. D ie an  den  T u rm , d e r 
e tw a  18— 19 m im  Q u a d ra t  m iß t, s ic h  n ach  O sten  
k n a p p  an  d as  U fer von  K lo ra v ik e n  an sch ließ en d e  
F ro n t m a c h t m it ih ren  la n g e n , sch m alen , sc h litz a r tig e n  
F e n s te rn  fa s t den  E in d ru c k  e ines K irch en sch iffe s . A uf 
d e r N o rd se ite  lieg t d e r H a u p te in g a n g  des H au ses, den  
m an  —  vo n  d e r  S ü d sp itz e  v o n  N o rrm a lm  au s  —  ü b er 
K u n g sh o lm en b ro n  e rre ic h t.

G anz a n d e rs  w irk t  w ie d e r  d ieses  B ild  au f den  B e
sc h a u e r  ein . H ie r w ird  au ch  e in e  se lb s tb e w u ß te , j a  
e ig en s in n ig e  n o rd isch e  N o te , a b e r  m o d e rn  b e e in f lu ß t.

an g esch lag en , d ie  „ au s  s ich  s e lb s t“ e rw äch st. A us 
rau h e n  H a n d str ich z ieg e ln  v o n  fa s t ro tb ra u n e r  F a rb e  u nd  
vo n  K lo s te rfo rm a t m it a lle rd e rb s te n  H oh lfugen , die 
a lso  d en  T on  d e r  F ro n te n  n ic h t au fhe llen , so n d e rn  
tie fe r s tim m en , w äch st das H aus m ale risch  un d  tro tz ig  
in  d ie  H öhe. M an g e la n g t zu ihm  ü b e r K ungsho lm bron  
von  H a n d v e rk a re g a ta n . D iese lie g t w esen tlich  höher, 
als die T e rra s se  am  M älar - U fer; e ine sich um 
den  T u rm  leg e n d e  H o ch te rra sse  v e rm it te l t  beide 
H ö h en lag en  u n d  so  g e la n g t m an  d u rch  ein R iesen 
to r  in  e ine  b re ite  T o rh a lle , von  d e r m an  schon  
rech tsu m  m ach en d  b re ite  F lu re  b e tr i t t .  A b e r m an  
e ilt z u n ä c h s t v o rb e i u n d  g e la n g t in den  5 0 m im G e
v ie r t  m essenden , w ied e r v o n  B ack ste in w ä n d en , die 
a b e r  d u rch  P ila s te r  g e te ilt  s ind , um sch lossenen , nach  
S üden  e tw as  ab fa llen d en  H of, den  B o rg a rg ä rd e n , 
dessen  S ü d se ite  im  E rd g esch o ß  ganz a u fg e lö s t is t 
u n d  an d ie  sich  in  d e r gan zen  F lü g e ltie fe  v o n  e tw a  
14 bis 15 1,1 d ie  v o re rw äh n te , au f die sp ä te r  m it s tili-
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sie rten  G arten an lag en  v ersehene  M älar-T errasse  füh
rende  vö llig  offene H alle  an sch ließ t, (S iehe L ag ep lan  
des S tad sh u s.) Die W asse rfro n t ü b e r d e r g roßen  
H alle  m it ih ren  s ta tt lic h e n  Ö ffnungen  ze ig t auch  fü r 
den G alerie rau m  schm ale lan g g esch litz te  Ö ffnungen.

d a rü b e r  s ie h t m an  d an n  in  zw ei S to ck w erk en  zw erg 
g a le r ie a r tig  an g eo rd n e te  k le in e  F en ste rö ffn u n g en , ein 
M aßstab -G egensatz , d e r  das G anze d ieses F ro n tte ile s  zu 
einem  ge lu n g en en  A k k o rd  zusam m enk lingen  lä ß t, an  
die sich a lle rd in g s die Front, um den B läha llen  e tw as

lose an leh n t. D as T u rm m assiv  t r ä g t  e ine  lu f tig e  L a 
te rn e  aus m it K u p fe r u m k le id e te r  H o lz k o n s tru k tio n . 
W ie ich  höre, soll die sc h w ie r ig e  G rü n d u n g  d o r t  an 
der W a sse rk a n te  d ie  u rsp rü n g lic h e  T u rm lö su n g  n ic h t 
zimela&sen haben . J e t z t  m uß  m a n  sich  e tw a s  den  

S ta n d p u n k t su ch en , um  einen  
b e fr ied ig en d en  Z u sam m en k lan g  
zu finden . D as n och  g re ll w ir
k en d e  v e rg o ld e te  D ach  d e r  L a 
te rn e  reißt, d ie  W irk u n g  w ohl 
au ch  noch  e tw a s  m eh r en tzw ei.

V o r d e m 'f rü h e r  e rw ä h n te n , w ie 
ein m ä c h tig e s  B u rg to r  w irk en d en  
H a u p te in g a n g , d e ssen  fa rb ig  be
h a n d e lte  rie s ig e  T o rf lü g e l a ls  ge
gen  K a r ta u n e n -  u n d  S tu rm b o c k - 
A ngriffe  g e r ic h te t e rsc h e in e n , sind 
zw ei s e h r  o rig in e lle , ich  m öchte 
sa g e n  p re l lb o c k a r tig  g e s ta lte te  
g ro ß e  h a lb ru n d e , n ic h t ganz 
m en sch en h o h e  P fe ile r  vo rgeleg t, 
a n  d en en  tre fflich  a u sg e fü h rte  
R eliefs v on  A lt-S to ck h o lm  u nd  
dem  je tz ig e n  S to ck h o lm  in  
schw arzem , gesch liffenem  K a lk 
ste in  a u sg e fü h rt s ind . H eil d em  
A rc h ite k te n  u n d  H eil d en  S ta d t-  
b ev o llm äch tig ten , d ie  fü r k o m 
m ende  G esch lech te r e in  M al d e r 
G e g e n w a rt h in s te llen , d a s  von  
so  g roßem  S inn  d e r  E rb a u e r  
K u n d e  g ib t. A n d en  offenen 
H o f-B o rg a rg a rd en  sc h lie ß t sich 
n ach  W e ste n  zunächst, e in  M itte l
flügel an , zu  d essen  E rd g esch o ß  
eine JO m b re ite  F re i tre p p e  m it 
g e sch w u n g en e r G ru n d lin ie  führt., 
von  d e ren  te r ra s s e n a r tig e m  Po
d es t bei B ü rg er-V ersam m lu n g en  
im  H of A n sp ra c h e n  gehalten  
w erd en  so llen . D ieser P o d est 
fü h r t au ch  e in e  A n zah l E in
g än g e , d ie  v on  s ta rk  v o rsp rin 
g en d en , fa s t fen s te r lo se n  P y lo 
nen  f la n k ie r t w e rd e n , in  denen 
A ufzüge u n d  T o ile tte n  u n te rg e 
b ra c h t s in d ; p ra k t is c h e r  Zweck 
u n d  W u c h t des A u fb au es  sind 
d a m it e r re ic h t. D ie E in g än g e  
fü h ren  zu  e in e r g ro ß e n , über 
2 0 m tie fen  V o rh a lle  nach  Bla- 
1:Allen, d e r B lau en  H a lle , einem 
zw eiten , h a lb  so  g ro ß e n , aber 
d u rch  hohes S e ite n lic h t e rleu ch 
te te n  h o fa r tig e n  R au m  m it ge
sch lo ssen e r D eck e , a u f  d eren  
b lau en  G ru n d  ilie S te rn b ild e r 
a u fg em a lt w e rd en  so llen  u n d  der 
a ls  V ersam m lung» - u n d  K onzert- 
rau m  b e n u tz t w e rd e n  so ll. An 
d e r  W e s ts e ite n f ro n t d e s  M itte l
flügels ist hoch oben  in  d iesem  
R aum  u n te r  d e r  D ecke u n te r 
H o lz v e rg itte ru n g  e in e  „ a u s  d er 
H öhe“ k lin g e n d e  O rgel u n te rg e 
b ra c h t. D er Gr u ml i i ß  d e r  G e
sa m ta n la g e  ist von  h e rv o r ra g e n 
d e r E in fa c h h e it. Im  O stflügel ist 
d e r  R ä d sa le n , a lso  S itz u n g ssa a l 
d e r  S ta d tb e v o lh n ä c h tig te n , u n 
te rg e b ra c h t. m it o ffenem , s t  e i - 
1 e m , in g ra u , r o t  u n d  sch w arz  
reich  b em altem  D a c h g e sp ä rr . An 
d e r  S iidfront. ü b e r  d e r g ro ß en  

un d  offenen H alle  lieg t e ine  la n g e  G a le rie  u n d  im 
M itte lflügel in v o lle r A u sd e h n u n g  d e r  45 m la n g e  und 
ohne d ie  au ssch w en k en d en  H a lb ru n d n isc h e n  16 m b re ite  
G oldene S aa l (G yllene  S ä len ). Ich  fiel fa s t  au f den 
B ücken , a ls  ich in den noch  in d e r A rb e it b e fin d lich en

G e s a m t - A n s i c h t  d e s  S t a d t h a u s e s  v o m  W a s s e r .

O f f e n e r  H o f  ( B o r g a r g i r d e n )  d e s  S t a d t h a u s e s .  
Architekt: Ragnar O e s t b e r g  in Stockholm.
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S k a n d i n a v i s k a B a n k  i n  S t o c k h o l m
Architekt:

Erik J o s e p h s o n  in Stockholm.

R aum  tr a t ,  d essen  W ä n d e  z. Z. 
von  oben  b is u n te n  m it M osaik  
au f G o ld g ru n d  d u rch  P u iil & 
W ag n er in  B erlin  h e rg e s te llt w e r
den . E in  ju n g e r  sch w ed isch e r 
M aler m o d e rn s te r  S chu le , der 
ab e r d ie  ita lien isch en  G las- 
m o sa ik en  m it dem  A rc h ite k te n  
zusam m en  g rü n d lich  s tu d ie r t  h a t, 
h a t  d ie  G arto n s en tw o rfen . Mir 
w ird  e tw as  ban g e , w en n  ic h  m ir 
d a rin  e ine  k o stü m lo se , m odern  
an g ezo g en e  G ese llsch a ft d en k e , 
a b e r  w e r w eiß ! D er F u ß b o d e n  in  
M arm orp la tten -M osa ik : a lles  w a r 
in  d ie sem  S aa l u n d  in  d e r G a
lerie , sow ie  in  den  an s to ß en d en  
R ep rä sen ta tio n s-R äu m en  noch  im  
W erd en . D ag eg en  w a re n  d er 
R a ts sa a l, das T re p p e n h a u s  im  
T u rm  u n d  d ie  Z im m er u n d  S aa l
flu c h t an  d e r  N o rd fro n t fe rtig . 
A usg eze ich n e t w irk t  d e r zu d ie 
sen  le tz tg e n a n n te n  R äu m en  fü h 
ren d e , d u rc h  zw ei S to ck w erk e  
re ich en d e  F lu r , m it se in e r A us
b u c h tu n g  R ä d sh a lle n  be i d e n k 
b a r  e in fach ste r B eh an d lu n g  d er 
W än d e . V om  G yllene  S ä len  h a t 
m an  au f d e r  L a n g se ite  den  B lick  
n ach  B o rg a rg ä rd e n , au f d e r  a n 
d e ren  t r i t t  m an  a u f  e in en  b re i
ten , v o n  B o g e n ste llu n g en  m it 
M arm o rsäu len  g e tra g e n e n , 5 m 
b re ite n  A ltan  nach  B lab ä llen ; 
v o n  d iesem  g e la n g t m an  ü b e r 
e ine m a le risch  in  v en e tia n is c h e r  
A r t  u n d  G röße a n g e le g te  M arm or
tre p p e  m it g leichem  G elän d er 
a u f den  F u ß b o d en  d ie se r H of- 
H alle . E s lie g t in d e r  g a n z e n  A n 
o rd n u n g  ein  so  g ro ß e r  Z ug, d a ß  
m an , ab g eseh en  v o n  dem  ganz  
e ig e n a rtig e n  b o d e n s tä n d ig e n  S til- 
C h a ra k te r , au ch  fü r L ondon , 
P a ris , N ew v o rk  o d er B erlin  und
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W ien k au m  re p rä se n ta b le r  v o rg eh en  k ö n n te . Im 
„G yllene  S ä len “ k ö n n te  ich m ich fa s t in den  K rem l 
von  M oskau v e rs e tz t denken . —  So ze ig t sich in  d e r  
D u rch b ild u n g  d e r  R äum e u n d  d er G es ta ltu n g  d e r  F ro n 
ten  eine au ß e ro rd en tlich e , aufs M alerische g e rich te te

S ch a ffen sk ra ft des A rc h ite k te n , w ä h re n d  W estin an  nn 
R ä ih u s ,  noch  m eh r L a ü e rs te d t  in  d e r  T ech n isch en  
H ochschu le u nd  T o rb en  G ru t im  S ta d io n  m e h r das 
H erbe d e r F o rm  b ev o rzu g en . —

(S ch luß  fo lg t.)

V erm isch tes.
Festsitzung der Preußischen Akademie d ts  Bauwesens 

zu Berlin, In der öffentlichen Festsitzung der Akademie 
am 22. März 1923 verglich in seiner E r ö f f n u n g s - A nsprache der 
Präsident, Ob. Hofbrt. Alb. G e y e r ,  die heutige N ot D eutsch
lands mit der Zeit um 1806 und knüpfte an die Reden 
Fichtes an die Deutsche N ation an, die w ieder vollkommen 
auf die jetzige Zeit passen. Fester Glaube an eine bessere 
deutsche Zukunft, E inheitlichkeit des W illens und festes 
Zusamm enhalten gegen den Gegner, M itarbeit jedes E in
zelnen an seinem P latz ist das, was uns heute wie damals 
no ttu t. Das gelte auch für die Akademie, der es immer 
schwerer werde, eine fruchtbare T ätigkeit zu entfalten. 
Die immer schwierigeren V erhältnisse im Bauwesen, die 
Einengung der technischen Behörden bringen es mit sich, 
daß der Aufgabenkreis der Akademie sich verringert hat. 
Sie muß ihre Aufgaben daher selbst erw eitern, s i ch in  
d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  m e h r  z u r  G e l t u n g  
b r i n g e n ,  und dazu biete die vom Finanzm inister _ ge
nehmigte neue G eschäftsordnung jetzt die Möglichkeit.

Redner gedenkt dann der Mitglieder, die die Akademie 
im letzten Jah r durch den Tod verloren hat, und der auf 
eigenen W unsch Ausgeschiedenen. Mit dem Jahresschluß 
1922 mußten satzungsgemäß ein D rittel der Mitglieder aus- 
scheiden, die aber wiedergewählt worden sind.

Beihilfen für w issenschaftliche Arbeiten konnten m angels 
verfügbarer Mittel im laufenden G eschäftsjahr n icht gegeben 
werden,' und vollendete, von der Akadem ie un te rstü tz te  A r
beiten haben leider nicht in D ruck gegeben werden können.

Gutachtlich hat sich die Akademie in zwei Fragen ge
äußert: Zum Um- und Erw eiterungsbau des Opernhauses 
in Berlin und zur Frage der E rhöhung von Staum auern, 
welch letztere heute bei der Notwendigkeit weitestgehender 
Ausnutzung der W asserkräfte von B edeutung ist.

Angeschlossen hat sich die Akademie dem Gedanken, 
für den verstorbenen Präsidenten der Akademie, Minis- 
terial-D irektor Dr.-Ing. e. li. Sympher, am A bstieg des 
M ittellandkanales an der W eser bei Minden einen schlich
ten G e d e n k s t e i n  zu errichten.

Nach dieser Ansprache ergriff Geh. Brt. Prof. Dr.-Ing. 
e. h. d e  T h i e r r y  das W ort zu einer eingehenden, von 
Plänen und Lichtbildern unterstü tzten  und m it vielem 
statistischen Material belegten D arstellung über „D i e 
R h e i n s c h i f f a h r t  v o n  S t r a ß b u r g  b i s  z u m  
B o d e n s  e e“. Redner gab zunächst einen geschichtlichen 
Überblick über die Entw icklung des Rheins als w ichtigste 
Schiffahrts-Straße des europäischen K ontinentes. E r schil
derte dann ihre allmähliche Befreiung von den verkehr
hindernden Zöllen, die erst m it der Rheinschiffahrtsakte von 
1868 ihren endgültigen Abschluß findet und den Rhein von 
Basel bis zum Meer zu einem freien Strom macht. Er 
ging nun auf die V erbesserung der W asserstraße durch 
Festlegung und V ertiefung der Schiffahrtsrinne im Mittel
und Unterlauf, durch Sprengungen in den Felsengen zwischen 
Bingen und St. Goar ein. Er berührte die K orrektion des 
Oberrheins, die . nicht sowohl der Schiffahrt, als der V er
besserung der Lebensbedingungen im R heintal galt, und 
die Schiffbarmachung des Rheins von Mannheim bis S traß 
burg, die nunmehr einen regelmäßigen Schiffsverkehr bis 
S traßburg aufw ärts ermöglicht, während lange Zeit Mann
heim der südliche Endpunkt eines w irtschaftlich lohnenden 
Schiffahrts:V erkehres war. Hand in H and m it der Ver
besserung des Stromlaufes ging die V ergrößerung der 
Schiffsgefäße; mit der E inführung der Dampfschiffahrt 
nimmt der V erkehr einen ungeahnten Aufschwung.

Nun ging Redner zu seinem H auptthem a, der Schiff
fahrt auf dem Oberrhein, über. E r schilderte den Zustand 
des Stromes, die bisherigen Versuche, eine geregelte Schiff
fahrt bis Basel einzurichten, und die Hindernisse, die dieser 
entgegen stehen, ferner die Ergebnisse des internationalen 
W ettbew erbes 1913 betr. die Schiffbarm achung von S traß 
burg bis zum Bodensee, der die Frage „Regulierung oder 
K analisierung“ entscheiden sollte. Oberhalb Basel ist 
jedenfalls nur K analisierung möglich, unterhalb besteht 
die Schweiz auf der Schiffahrt aüf dem „freien Rhein“, ein 
Begriff, der allmählich zu einem falsch angewendeten 
Schlagwort geworden ist. D eutschland seinerseits legt 
W ert auf einen Ausbau, der eine weitgehende A usnutzung 
der W asserkräfte gestatte t und die W irtschaftlichkeit des 
ganzen Unternehmens sichert. Von elsässischer Seite wurde 
zuerst mit dem Plan des Kem bser-Kraftwerkes der Gedanke 
eines Sejtenkanales am linken Rhein-Ufer aufgebracht. Im
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V ersailler D ik ta t ist dann F rankreich  das R echt zur An
lage dieses Seitenkanales zugesprochen w orden, dem über 
8 0 0  c m /S e k .  W asser aus dem Rhein zugeführt _ werden 
dürfen, was praktisch  gleichbedeutend is t m it einer 
T rockenlegung des Rheins auf einer 120 kln langen Strecke 
w ährend m ehrerer Monate im Jah r, sodaß dam it das 
Schicksal der Schiffahrt auf dem freien Rhein ein für alle
mal besiegelt wäre. R edner sch ildert die schädlichen 
Folgen, die die Anlage dieses Seitenkanales auf die Kultur 
des R heintales auch sonst haben m üßte, die Schwierigkeit 
der Schiffahrt auf dem mit über 1 m Geschwindigkeit dahin
ström enden Seitenkanal und gib t der H offnung Ausdruck, 
daß es doch noch gelingen möge, F rankreich  davon zu 
überzeugen, daß es in seinem eigenen In teresse liege, auf 
diesen P lan zu verzichten und einem A usbau des Rhein- 
strom es selbst zuzustim m en, der K raftgew innung und 
Schiffahrt bis Basel in gleicher W eise g esta tte t. — Fr. E.

Lizenzen. In allen Zeitungen findet man Angebote aui 
Ü bertragung von Lizenzen für alle möglichen Artikel und 
Verfahren. Es gibt m ißtrauische Menschen, die von 
Lizenzen überhaupt nichts wissen wollen; sie meinen, der 
Lizenz-Geber würde seine E rfindung selbst ausnützen, 
wenn er sich davon w irklich etw as verspräche. Diese 
Leute übersehen, daß es zahllose Fälle gibt, in denen eine 
gute Erfindung unbenutzt bleiben m ü ß t e ,  wenn nicht der 
W eg der Lizenz-Gebung gew ählt w ürde. Ein Beispiel für 
viele: Ein Bewohner von K önigsberg i. Pr. besitzt Schutz- 
rechte auf eine bestim m te V erw endung von Zement. Soll 
er selbst diese in H am burg und Köln, in Frankfurt und 
München ausüben? Oder soll e r seine Zementgebilde von 
K önigsberg aus -— bei den ungeheuren Frachtkosten — 
versenden? Diese Fragen beantw orten  sich seihst.

Aber vorsichtig muß der Lizenz-Nehm er freilich sein! 
E r wird vor Allem zwei Dinge zu prüfen haben:

1. H andelt es sich wirklich um eine gute, ausführbare 
und aussichtsreiche Sache? Das is t natürlich  eine Tat
frage, die der Lizenz-Nehm er am besten auf Grund eigener 
E rfahrung beantw orten  kann. D eshalb lasse man die 
F inger von Sachen, die m an nicht selbst versteht. Den An
geboten wird man aber von vornherein Vertrauen ent- 
gegenbringen können, bei denen der Lizenz-Geber sich an 
Fachleute wendet und sie zur eigenen P rü fung  auffordert.

2. H andelt es sich um w irkliche Schutzrechte? Ge
brauchsm uster sind in vielen Fällen so gut wie wertlos, 
denn sie werden bekanntlich ohne w eitere sachliche Prü
fung erteilt und können deshalb nu r zu leicht angefochten 
werden. Die A n m e l d u n g  v o n  P a t e n t e n  spricht 
schon mehr für den guten G lauben des Lizenz-Gebers, 
b ietet aber doch keine Sicherheit, weil die Erteilung des 
P aten tes nicht sicher ist. Bereits erteilte  P aten te  dagegen 
verbürgen natürlich ein hohes Maß von Sicherheit, voraus
gesetzt. daß der zu 1. erörterte  Fall vorliegt.

3. E rgibt die Prüfung  der U m stände zu 1. und 2. die 
Güte der Sache seihst, so kom m t als d ritte r w ichtiger Ge
sichtspunkt das V erhalten des Lizenz-Gebers in Betracht. 
W e n n  e r  e i n e  e i n m a l i g e  Z a h l u n g  a l s  A b 
f i n d u n g  v e r l a n g t ,  s o  s o l l t e  m a n  s o f o r t  d i e  
H ä n d e  v o n  d e r  S a c h e  l a s s e n .  E r h a t dann sein 
Geld weg und d er Lizenz-Nehm er m ag sehen, wie er mit 
etw aigen Prozessen wegen Patent-V erletzung, auf Schaden
ersatz usw. fertig  w ird, denn er kann  als B enutzer der ver
meintlichen Schutzrechte haftbar gem acht werden, wenn 
ein besser B erechtigter die V erletzung seiner Rechte nach- 
weist. E r ist dafü r nicht nur zivilrechtlich, sondern auch 
strafrechtlich haftbar. Aber selbst wenn solche Schwierig
keiten nicht eintreten, so is t er doch sein Geld los, wenn 
die Sache selbst technisch überholt w ird. Die anständige 
A rt der Lizenz-Vergebung kann  nur in der W eise ge
schehen. daß eine laufende Abgabe — sei es vom Umsatz 
oder vom Gewinn — gezahlt w ird. E ine Vorauszahlung 
hierauf w ird in vielen Fällen, wenn es sich um ein Monopol 
für ein gewisses Gebiet handelt, berech tig t sein, aber nur 
unter der Bedingung, daß diese V orauszahlungen auf die 
Lizenz-Gebühren angerechnet w erden.

Erfahrung, eigene P rüfung  und vertrauensw ürdiges 
Verhalten des Lizenz-Gebers sind also die Faktoren, die in 
tra g e  kommen. — yy. \y•age Kommen. 

Inhalt:t  u Beiseeindrllcke aus Stockholm vom Schluß des
■lahres 1922 (Fortsetzung.) — Vermischtes. —
r -  y er! ^  Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.

m' die Redaktion verantwortlich: A l b e r t  H o f m a n n  in Berlin.
W • Bt i x e  n s t e i n  Druekereigescllschaft, Berlin SW.

No. 32.


