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Reiseeindrücke aus Stockholm vom Schluß 
des Jahres 1922.

Von S tad tb au ra t P rofessor H einrich S e e 1 i n g 
in Berlin-G runew ald.
(Schluß aus No. 32.) \

och  im  B au  au f S ö d erm ah n  b e
fin d e t s ic h  au f zu r Z eit noch  
fre iem  fe ls ig en  G e län d e  P ro f. 
f e n g b o m g  H ö g  a  1 i d  K  i r  - 
k  a , d e re n  2 s c h la n k e  T ü rm e  u nd  
d e re n  hoch  g e s te lz te r  S ch iffg iebel 
vo n  d e r S ü d sp itze  an  N orrm alm  
u n d  v o n  K u n g sh o lm en  aus g e 
sehen  h e rü b e rg rü ß e n . D er ganze  
B au  is t  a u f  V eortika l-E n tw ick lung  

g e s tim m t —  b es ich tig en  k o n n te  ich  ihn  le id e r  n ic h t 
m ehr. B ack s te in  u n d  K u p fe r  g eh en  h ie r d ie  A r t an . D er 
A u fb au  is t  k la r e r  a ls  d e r d e r  E n g e lb re ch t-K irch e . D ie 
be iden  T ü rm e  w irk e n  fü r sich  in  d e r  F e rn s ic h t e tw as 
d ü n n  u n d  ü b e rs c h la n k ; m it dem  G iebel d es  schm al 
w irk en d en , s ic h  dazw isch en  re c k e n d e n  Schiffes w ird  
d as  w en ig e r em p fu n d en  u n d  es  e rg ib t sich  die E r 
sc h e in u n g  aus d e r  G e sa m tk o m p c s itic n .

Zum  S ch luß  ko m m e ich  zum  S t r a ß e n d u r c h 
b r u c h  d e r  K  u n  g  s g  a  t  a  n  u n d  zu den  an  d e r  
K re u z u n g  d e r  M a im sk illn a d sg a ta n  e r r ic h te te n  T  u  r  m- 
h a u  s b a u t e n ,  v o n  d en en  d as  e ine  T u rm h a u s  im  
R o h b a u  fe r tig , d a s  a n d e re , ich  m u ß  sa g e n : le ider! b e 
g o n n e n  is t, d en n  es w ird , fü rc h te  ich , d ie  im  S tra ß e n b ild  
v o rz ü g lic h  s te h e n d e  W irk u n g  des b e re its  b e s teh en d en  
B aues e in fach  v e rn ic h te n  u n d  d as  S tra ß e n b ild  e ink lem - 
m en (S. 154). D e r K u n g sg a ta n -D u rc h b ru c h  u n te r fü h r t  
an  d ie se r  S te lle  in  N o rrm a lm  d ie  a lte n  Q u e rs traß en  
M a im sk illn a d sg a ta n  u n d  R e g e r in g s g a ta n ; u n te r  e rs te re r  
s p a n n t s ic h  e in  e in z ig e r k ü h n e r  B ogen  ü b e r  d ie  neue , 

^  d o r t  12 m tie fe r  lie g e n d e  K u n g sg a ta n , u n te r  le tz te re r , 
d ie  sch o n  e tw a s  tie fe r  lieg t, zw ei F u ß g ä n g e r-  u n d  eine

F ah rb ah n -Ö ffn u n g , a lles in  G ran it. D ie k le in en  P a ra l le l
s tra ß e n  zu K u n g sg a ta n  zw ischen  M aim sk illn ad sg a tan

D a s  R ä d h n s  i u  S t o c k h o l m  i m S t r a ß e n b i l d .



und  R eg e rin g sg a tan  s ind  b e b a u t m it ä lte re n  W ohn
h äu se rn  u n d  liegen  w ie die an sch ließ en d en  T eile  des 
V ierte ls  in H öhe der v o rg e n a n n te n  a lte n  Q u e rs traß en  ra s t 
re ch tw in k lig  v o n  K u n g sg a ta n . D er w estlich  vom  T u rm 
h au s  nach  N orden  
füh rende  neue 
S v eav äg en , der 
n ach  S üden  zu 
noch  w e ite r d u rch 
geb rochen  w erden  
soll, is t jedoch  
b e re its  w ied e r au f 
g le ich e r S tra ß e n 
höhe w ie d e r neue 
K u n g sg a tan d u rch - 
b ruch  an g e le g t 
w orden.

A n d er nach  
Süden  g e ric h te te n  
D u rch b ru ch fro n t 

e rh e b t sich , d ich t 
an leh n en d  an  den 
B rückenbogen  von  
M alm skillnadsga- 

tan , m it einem  zwei
ten  E in g an g  an der 
H öhe d e r le tz tg e 
n an n ten  S traß e , 
das 7 0 m hoch  auf- 
s te ig en d e  T u rm 
haus, dem  sichnacb 
O sten  eine lange  

G esch äftsh au s
fro n t an sch ließ t, 
v on  A rch itek t Sven  
W a  11 a  n  d  e r ,  ei
nem  ju n g e n  A rch i
te k te n , dem  die 
au sfü h ren d e  A k 
tie n  - G ese llsch a ft 
iie  k ü n s tle risch e

Die S to ck w erk e  des T u rm b au e s  u n d  d e r  sch lich t g e 
h a lten en  F ro n t des G esch ä ftsh au se s  g eh en , s o w e it das

zusam r

.e itu n g ü b e r tra g e n  p a l a i s  H a l l w y l  i n S t o c k h O 1 111.

s e h ^ n la le r is c h  w irk e n d e  G e rü s t es b e u r te ile n  lä ß t ,  «rut 
H  „n eu  u n d  w erden  g ü n j j g  . .  «"»«J'SJSSS:

h a u s  le h n t m it 
m ä c h tig e n  B eton- 
s tre b e m a u e rn  ge
gen  d ie  h ö h e r ge le
g e n e n  N ach b a r
g ru n d s tü c k e ; die 
S tre b e m a u e rn  ra 
g en  n o ch  in d ie  tie
fe r  a ls  d ie  N achbar
g ru n d s tü c k e  gele
g en en  H öfe des Ge
sch ä ftsh au se s , das 
eb en so  w ie die ver
sch ied en en  Stock
w e rk e  des Turm
h a u se s  fü r Büros 
b estim m t ist. Der 
P e rso n en  - Aufzug 
fü r d as  G eschäfts
haus und für die in 
g le icher Höhe lie
genden  T urm haus- 
S tockw erke liegt 
im  T urm bau , der 
a u ß e r  einer H aup t
trep p e , die von 
K u n g sg a ta n  zu
gän g lich  is t und 
in  die der Haupt- 
au fzu g  fü r die obe
ren  T urm stock
w e rk e  eingeführt 
is t, n och  eine Ne
b e n tre p p e  enthält, 
d ie  v o n  d er Malm- 
sk illn ad sg a tan  zu- 

Archite.kt: J. G. C l a s o n  in Stockholm, g än g lich  ist und

T u r in h a u s b a u t c 11 a in S t r a ß e n d  u r e li b r u c li d e r  K u n g s g a t a n  i n S t o c k h o 1 in 
Architekt: S v e n  W a l l  a n d e r  in Stockholm.

h a t, w äh ren d  d e r g eschäftliche  T eil von  A rc h ite k t 
B e r g  s t r  ö m  ü b e rw ach t w ird  u nd  u n te r  dessen  O ber
le itu n g  steh t. D as U n ternehm en  g eh ö rt, w ie T o rben  
G ru t v o rau ssag t, zu r n eu eren , den  Z iegelrohbau  a b 
lö senden  B e t o n ä r a ,  w as ich  seh r b ed au e rn  w ürde.

w ohl m eh r a ls  N o ttre p p e  d ien en  soll. Im  1. S to ck w erk  
des Ju rm b a u e s  is t ein  R e s ta u r a n t  a n g e o rd n e t;  dessen 
K ü ch en räu m e  liegen  im S to c k w e rk  d a rü b e r , a n  dem  m an 
vom  R e s ta u ra n t a u f  e in e r T re p p e  v o rb e i g e h t, um auf 
die ü b e r den  K ü ch en  lie g e n d e  fre ie , m it T isch en  und
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S tü h len  a u s g e s ta t te te  K a ffe e -T e rra s se  zu g e la n g e n , von 
d e r — hoch  e rh a b e n  ü b e r  A llem  - -  w ie schon  vom  
R e s ta u ra n t, ein  g ro ß a r tig e r  fre ie r  R u n d b lic k  au f S to c k 
holm  u nd  se in e  u m g eb en d e n  L an d - u nd  W asse rflä c h e n  
sich e rg ib t.

D ie T u rm h a u s -K o n s tru k tio n  b e s te h t au s  einem  
S y stem  vo n  F ro n t-  u n d  In n en p fe ile rn , in  E isen b e to n . 
D ie F ro n tp fe ile r  s in d  in  d e n  u n te re n  S to ck w erk en  
n a c h  a u ß en  m it G ra n itq u a d e rn  v e rk le id e t , d ie  oberen  
S to c k w e rk e  m it v e rp u tz te m  M auerw erk . Im  In n e ren  
s in d  d ie  F ro n tp fe ile r  u n d  d a s  Z w isch en m au er w e rk  m it 
S ch lack e n b e to n s te in en  v e rk le id e t; d ie  sich  e rg eb en d en  
H o h lräum e sin d  z u r  E in b rin g u n g  d e r  v e rsch ied en en  
Zu- u n d  A b le itu n g en  a u sg e n u tz t. Z iem lich  u n b ek ü m 
m ert, a b e r n ic h t u n ü b e l, is t  d e r  Z u g an g  zum  T u rm 
h au s  v o n  K u n g sg a ta n  d ia g o n a l in  d ie  e in b u ch ten d en  
Z w ickel zw ischen  T u rm h a u s  und  G esc h ä ftsh a u s  v e rleg t.

D ie d ie  A n la g e  fin an z ie ren d e  A k tien g ese llsch a ft 
h a t  d ie  sich  e rg e b e n d e n  B au s te llen  a u fg e te il t  u n d  
A rc h ite k t W a lla n d e r  h a t  d a fü r  P lä n e  a u f  g e s te llt, ms 
is t  d a ra u s  e rs ich tlich , w as in  S to ck h o lm  fü r m ittle re  
u n d  k le in e re  m o d ern e  M ie tw ohnungen  v e r la n g t oder 
g eb o te n  w ird . A llg em ein  au ch  in  b esse ren  n eu e ren  
H ä u se rn  le g t  „m an  W -Clos-ets m it W asch v o rräu m en  
d u n k e l an . E le k tr is c h  L ic h t u n d  k ü n s tlic h e  L ü ftu n g  
w e rd en  fü r  a u sre ich en d  e ra c h te t . D ie K e lle r  u nd  
zum  T e il au ch  d ie  E rd g esch o sse  s p re n g t  m an  aus 
dem  g ew ach sen en  G ran it. A uch  bei e in fach en  M iet
h ä u se rn  w e rd en  in  d en  Z ieg e lm au erfro n ten , die viel 
m it irg e n d  e inem  E d e lp u tz  v e rk le id e t w erd en , h e rv o r
sp r in g e n d e  T e ile  au ch  v on  re ich lich en  A bm essungen  in 
E isen  v o rg e s tre c k t u n d  n ic h t u m m au ert, so n d e rn  m it 
B re tte rn  v e rk le id e t, d ie  d a n n  m it v e rp u tz t  w erd en . Die 
A n sp rü ch e  a n  N eb en räu m en , au ch  bei m o d ern en  3- u nd  
4 -Z im m erw ohnungen , s in d  z iem lich  b ed eu te n d . A n 
M ietz ins w e rd e n  fü r so lch e  W o h n u n g en  1 b is  2000 K ro 
n en  fü r  d as  Z im m er b ezah lt. D er R aum  v e rb ie te t  jed o ch , 
n ä h e r  h ie ra u f  e in zug ehen . D ie R e d a k tio n  d rä n g t  zum  
S ch lu ß  u n d  so  m ö ch te  ich  g le ich  h ie r, ehe ich  zum  A b
sch lu ß  m e in e r S to ck h o lm er R e isee in d rü ck e  kom m e, 
n o ch  au f zw ei A b b ild u n g en  h in w eisen , d ie  m ir noch 
n a c h trä g lic h  e rw ü n sc h t e rsch ien en : au f d ie  E rsch e in u n g  
d es R ä d  h u s  im  S tra ß e n b ild  v o n  S tockho lm , u n d  
a u f  d as  P a la is  H  a  11 w  y  1 v o n  C 1 a  s  o n , das am  
B eg in n  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r n eu e ren  A rc h ite k tu r  
S to ck h o lm s s te h t. D azu  n och  e in ig e  W o rte  ü b e r 
d ie  E in re ih u n g  u n d  Zalil d e r  A b b ild u n g en . D eren  
U n te r la g e n  w a re n  n ic h t le ich t zu beschaffen  u nd  
g in g e n  n ic h t in  d e r  g ew ü n sch ten  R eihen fo lge  ein; 
so  m u ß te n  d e re n  V e rv ie lfä ltig u n g e n  e in g esch o b en  
w e rd en , w ie  es d e r R ed a k tio n , d e r  fü r  ih r  „M it
g e h e n “ n u r  h e rz lich  zu  d a n k e n  is t, b e i d e r  O rdnung  
d e r  „ h a r t  im  R au m e sich  s to ß en d en  S ach en “ n u r 
eb en  m ö g lich  w a r. D a  d e r  sch ließ lich  v o rh a n d e n e  S toff 
a b e r  so  in te re s s a n t u n d  re ic h  s ic h  h o t, so  h ab en  R e d a k 
tio n  u n d  V e rfa sse r  sich  en tsch lo ssen , v on  e in ig e n  d e r 
e rw ä h n te n  B a u te n  in  d e r  F o lg e z e it n o ch  S o n d e r 
b e r i c h t e  u n d  w e i t e r e  A b b i l d u n g e n z u  b r in 
gen . D a fü r  s in d  a u ß e r  dem  in  d e r V o llen d u n g  be-

V e rm isc h te s .
Eine Fischer von Erlach - Feier in Wien is t auc h von

der „Z entralvereinigung der A rchitekten  Ö sterreichs“ in den 
Festräum en des U nterrichts-M inisteium s auf dem Mino- 
riten-P latz in W ien bei A nw esenheit dos österreichischen 
U nterrichts-M inisters v eran sta lte t worden. N ach Begrüßung 
der V ersam m lung durch den V orsitzenden. Brt. Prof. Sieg
fried T h e i ß ,  nahm das W ort zum F estv o rtrag  Prof. Dr. 
D agobert F r e y  zu einer beredten und geistvollen fach
lichen W ürdigung des großen Meisters, die in die F est
stellung ausklang, auch der Genius des großen A rchitekten 
schöpfe aus dem Geist seiner Zeit und es sei ihm, wie 
auch dem großen D ichter und dem bedeutenden Musiker, 
gegeben, C harak ter und W esensart seines Volkes auf lange 
Zeit h inaus m it zu bestim men. Die Feier wurde um rahm t 
durch die A ufführung von M usikstücken aus der Zeit des 
F ischer von E rlach. —

Das Andenken an Kamillo Sitte is t durch die am
17. A pril 1923 erfolgte W iederkehr des 80. G eburtstages des 
großen D arstellers des alten S tädtebaues in W ien in fest
licher W eise erneuert w orden. Im F estsaa l des öster-

g riffen en  S tad sh u s  O estbergs noch  die T ech n isch e  H och
sch u le  L a lle rs te d ts , d a s  S tad io n  T o rb en  G ru ts  m it der 
H ochschu le  fü r K ö rp e rk u ltu r , d ie  N a tu rh is to r isch e n  
M useen A n d e rb e rg s  u n d  d ie  K ungsg& tan-D urchbruch- 
h a u te n  W a llan d e rs , sow ie , n a c h  d e ren  V o llendung , die 
H ö g a lid k irk ’a  T engbom s in A u ss ich t genom m en.

W äh ren d  m eines S to ck h o lm er A u fen th a lte s  k o n n te  
ich  a u f  d e r  In se l L id in g ö n  au ch  noch  e inen  B lick  auf 
e inen  d e r um  S to ck h o lm  sich  g ru p p ie re n d e n  zah lre ich en  
V illen o rte , im  N o rd o s te n  d e r  S ta d t, w erfen , d er v on  d er 
S ü d sp itze  v o n  N orrm alm  m it d e r  e le k tr isc h e n  S tra ß e n 
bahn, zu  e rre ic h e n  w ar. M an fä h r t  bis an  d en  W a sse r
a rm  L ilia  V ä rta n , v on  w o ein  k le in es  D am p ffäh rb o o t, 
w e ite r  oben  au ch  e ine  B rü ck e , n ach  d e r In se l führen . 
A uf s ta rk  an s te ig en d em , fe lsigem , m it  K ie fe rn  u n d  L aub 
b äu m en  bese tz tem , s ta rk  b ew eg tem  G elände  s ind  h ie r 
u n au fw än d ig , a b e r  seh r zw eck en tsp rech en d e  V illen , v iele  
in  H olz, a b e r  au ch  in  S te in  h e rg e s te llt, au f G ru n d s tü ck en  
v e rsch ied en en  U m fanges e rb a u t u n d  m it m e is t „ lä n d 
lich en “ G ä rten  um geben . Dip g ro ß e n  W asse rfläch en  
zum  S ege ln  lieg en  im m er d ic h t dabei. S o  z iehen  sich 
d ie  freu n d lich en  S ied lu n g en  ru n d  um  S tockho lm .

W e ite r  sü d lich  zw e ig t v o n  L ilia  V ä r ta n  d e r S k u ru - 
su n d  ab , d e r d ie  In se ln  S ik laö  u n d  O rm inge L an d e t 
tre n n t. D as B ild  d e r am  K o p f w ied e rg eg eb en en  w u n d e r
sch ö n en  B r ü c k e  ü b e r  d e n  S u n d  ze ig t das Id y ll 
d e r rin g su m  m it V illen  b e b au te n  U fer, ze ig t v o r A llem , 
w ie g ro ß  d ie  S chw eden  e ine  so lche  B au au fg ab e , d ie  
W e ite rfü h ru n g  e in e r e in fachen , a lle rd in g s  zw ei In se ln  
v e rb in d en d en  L a n d s tra ß e , au ffassen .

D am it sch ließe  ich  n u n  m einen  B erich t ü b e r das 
in  8 T ag en  E rsc h a u te . D ie S chw eden , ein  höfliches, 
ru h ig e s  V olk , be i dem  ich  v o r 35 J a h re n  n och  s ta rk e  
S y m p a th ien  fü r F ra n k re ic h  u n d  w en ig  fü r D eu tsch lan d  
fand , h ab en  sich  doch  s ta rk  g ew an d e lt. G ew iß h a t 
d ie  schw ed ische  N e u tra l i tä t  v ie l G eld  e in g e b ra c h t —  
d a s  lie g t in  d e r  N a tu r  d e r  D inge — , a b e r  w arm h erz ig  
h a t sich  S chw edens V olk  u n se re r  N o t angenom m en. 
G roßes w u rd e  u n d  w ird  noch  ge le is te t. So is t auch 
m ein B e rich t au s  dem  G efühl des d a n k e rfü llte n  D eu t
schen  e n ts ta n d e n , d e r zug le ich  m it B ew u n d e ru n g  ü b er 
d en  H o c h s ta n d  sch w ed isch er B a u k u n s t e rfü llt  w u rde . 
H abe ich  au ch  k r itis c h e  W o rte  e in gefloch ten , so  w eiß  
ich aus e ig en e r E rfa h ru n g , w ie le ic h t es is t, K r it ik , b e 
so n d ers  an  W erk en  d e r  A rc h ite k tu r , zu üben , a b e r  w ie 
sch w er d a s  W e rk  s e lb s t zu  b ild en  is t, b e i d em  n ich t, 
w ie  beim  M aler u n d  B ild h au e r, n u r  d e r  e ig en e  W ille  
u n d  e igenes K ö n n en  in  B e tra c h t kom m en , so n d e rn  B au 
h e rr  u n d  A u sfü h ru n g sm ö g lich k e iten  ein  g ew a ltig es  
W o rt m itred en  u n d  dazw ischen  w erfen .

A lso  au ch  E u ch , Ih r  schw ed ischen  H e rren  K o llegen , 
d ie  Ih r  m ir E u e re  b ild lich en  U n te rla g e n  fü r  m eine R e ise 
e in d rü c k e  so  g ro ß s in n ig  zu r V e rfü g u n g  s te ll te t , h e rz 
lich en  D an k  u n d  — se h t E u ch  au ch  in  D e u tsc h la n d  um  
—  Dir ¡sollt h e rz lich  w illkom m en  sein. D aß  V ers tän d n is  
fü r E u e r  W irk e n  v o rh a n d e n  is t, b ew eisen  au ß e r d iesem  
B e rich t d ie  W ah le n  u n se re r  B e rlin e r A k ad em ie  d e r  
K ü n ste , d ie  d re i E u re r  K o lleg en  u n d  d en  P rin zen  E u g en  
k ü rz lich  zu  a u sw ä rtig e n  M itg liedern  e rw äh lte . —

reichischen Ingenieur- und A rchitekten-V ereins fand unter 
dem V orsitz des Präsidenten, des früheren österreichischen 
M inisters Dr. H o m a n n ,  eine G edenkfeier sta tt, bei welcher 
der A rchitekt Professor F e l l n e r - F e l d e g g  die Ge
denkrede sprach. Chorgesänge eröffneten und schlossen 
die eindrucksvolle Feier. —

Über die Wiederherstellung des Palazzo di Parte 
Guelfa in Florenz en thält die „Frankf. Ztg.“ bem erkens
w erte Mitteilungen, denen w ir Folgendes entnehm en:

Zur F eier des sechshundertsten T odestages ihres 
g rößten Sohnes h a tte  1921 die S tad t Florenz beschlossen, 
die m it dem Andenken D a n t e s  verknüpften  B audenk
m äler w ieder herzustellen. Dieses Program m  hat zu seiner 
D urchführung mehrere Jah re  erfordert. Dieser Tage is t der 
P a l a z z o  d i  P a r t e  G u e l f a  nach vollendeter W ieder
herstellung w ieder eingew eiht worden. Das in  der w ink
ligen V ia delle Term e im engen Zentrum  von Florenz ge
legene G ebäude gehört zu den ä ltesten  Zeugen der be
w egten S tadtgeschichte; äußerlich  finster, g rau  und von 
unorganischem  Anblick, zeigt es im Inneren  ein Kleinod, 
den großen Saal, den Brunelleschi 1418 zu bauen anfing,
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ln einer einfachen rom anischen Säulen- und Bogen
architektur, die anderthalb Jah rhunderte  lang die toska- 
mscne Baukunst entscheidend beeinflußte, mit einer von 
Vasari hergestellten kunstvollen Holzdecke, sowie einer 
Madonna von della Kobbia am Eingang. D ieser Saal war 
durch einen Querboden in zwei Geschosse geteilt, von 
denen das untere als W aclitlokal für die teuerw eh r und 
das obere als Volksschule diente. Um die Bedeutung des 
Baues für die S tadtgeschichte zu ermessen, muß man be
denken, daß viele Jahrzehnte in m ehreren Jahrhunderten  
die welfische Partei, eben die Parte i Guelfa, die regierende 
war und ihr Einfluß auf den S taa t etw a nur mit dem 
verglichen werden kann, den heute die Fascisten in Italien 
ausüben, sod-aß S taa t und P arte i sich decken. In diesem 
Bau residierte auch die Parteibehörde, die die V erbannung 
Dantes veranlaßte. Sein Anfang geht auf das Ende des 
dreizehnten Jahrhunderts zurück; er wuchs m it dem Auf
kommen der W eifenpartei, und als diese 1332 das S taa ts
ruder schon seit über zwanzig Jah ren  führte, kam  auch 
ein großer schöner Sitzungssaal dazu. Diesen schm ückte 
Giotto m it einem Fresko vom christlichen Glauben und 
dem Bild des Papstes Clemens IV., der die W eifenpartei 
durch Verleihung seines eigenen W appens, eines ro ten  
Adlers über einer grünen Schlange, ausgezeichnet^ hatte. 
Allmählich fielen w eitere N achbarhäuser der E rw eiterung 
des Palazzo zum Opfer, und Gänge, Säle und Loggien 
fügten sich unorganisch dem ursprünglichen Baukörper 
an. Kurz nachdem Brunelleschi seinen Saal angefangen 
hatte, begann der N iedergang der W eifenpartei und da
mit der des Parteipalastes. Die Arbeiten stockten, wurden 
vier Jahre lang eingestellt, zwar 1442 wieder aufgenom 
men, aber von Neuem unterbrochen, als Lorenzo il Magni
fico der welfischen Behörde jede Macht nahm. E rst der 
Großherzog Cosimo I. ließ die Arbeit am Saal w ieder auf
nehmen und von V asari die schöne Holzdecke hersteilen, 
um im Bau die V erwaltung der S taatsschuld unterzu
bringen. Im Jah r 1769 endlich schenkte der Großherzog 
Peter Leopold den P alast der S tadt Florenz. Je tz t hat 
die Stadtgemeinde aus dem M arkuskloster und dem P a 
lazzo Vecchio eine Reihe von K unstgegenständen, d ar
unter eine herrliche Q uattrocento-Tür m it Marmor in 
vergoldetem  Bronzerahmen, sowie m ehrere della Robbia 
an ihren ursprünglichen Ort im Palazzo di P arte  Guelfa 
zurückbringen lassen. Nun soll der in W ürde und Schön
heit w ieder auferstandene Bau dem modernen G eistes
und K unstleben dienen und in seinen vier großen Sälen 
K onzerte, K ongresse und A usstellungen aufnehmen, w äh
rend im Erdgeschoß die w ertvolle B ibliothek des Biblio
philen Viesseux, des Gründers des großen Forentiner 
Lesekabinettes und des Archivo Storico Italiano, un ter
gebracht ist. —

Tote.
Professor Eduard Doerr t .  In K arlsruhe starb  in der 

N acht vom 14. zum 15. April im A lter von bald 71 Jah ren  
nach langem Leiden der ausgezeichnete Lehrer für Bau
kunst der Technischen Hochschule Fridericiana in K arls
ruhe, Professor Eduard D o e r r .

Im Jah r 1852 in Bruchsal geboren, absolvierte Doerr 
am damaligen Polytechnikum  zu K arlsruhe erfolgreich das 
Studium der B aukunst unter Iakob H ochstetter, Heinrich 
Lang und Josef Durm und erhielt die goldene Preis- 
medaille zuerkannt. D araufhin war er im A telier des 
A rchitekten Paul W allot in F rankfurt a. M'. m it der Aus
führung von W ohnbauten beschäftigt, bis er im H erbst 
1876 als A ssistent an die Abteilung für A rchitektur der 
K arlsruher Hochschule berufen wurde, wo er im Ja h r  1899 
zum Professor ernannt wurde. S tudienreisen führten  ihn 
nach Italien und Frankreich. An der „Fridericiana“ 
arbeitete er insbesondere in Gemeinschaft m it Geh. R at 
Dr. Durm und übte daneben Jahrzehnte lang eine erfolgreiche 
Lehrtätigkeit aus. Seine V orträge über die Baustile des 
klassischen Altertums, Baukonstruktionen und Ornamenten- 
lehre hatten sich ebensosehr, wie die von ihm m eisterhaft 
geleiteten Übungen im Ornamentzeichnen bis zu seiner am 
1. Oktober 1919 auf sein Ansuchen erfolgten Zuruhesetzung 
eines starken Besuches zu erfreuen. Eine große Anzahl 
von A rchitekten verdankt dem bew ährten Lehrer ihre Aus
bildung auf dem Gebiet der Bauformenlehre der Antike 
und der Ornamentik. Daneben verw altete er die Bibliothek 
der A rchitekturabteilung und fand noch Zeit zur Aus
führung von Bauten. Sowohl in  K arlsruhe, als auch ins
besondere in Bruchsal baute er eine größere Anzahl von 
W ohnhäusern und Fabrikbauten  und in W eingarten das 
Rathaus. Ferner sind im A uftrag der badischen W asser- 
und Straßenbaudirektion von ihm die künstlerische Aus
schm ückung der Rheinbrücke in Kehl und jene der 
K inzigbrücke bei Offenburg ausgeführt worden. Die S tadt
gemeinde K arlsruhe hatte ihm die Bearbeitung der Pläne
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zur H irschbrücke übertragen. Mit Recht wird in K arls- 
ruhe aus A nlaß seines H inscheidens darauf hingewiesen, 
daß sein Bild unvollständig  bleibe, gedächte m an nicht 
auch des reichen Schatzes von Güte, den er in seinem 
Herzen barg Von N atur aus zur Z urückhaltung geneigt, 
öffnete er sich nur W enigen. W er ihm aber nahe stand, 
der wußte, welche W elt von Güte in ihm lebte, welche 
Freude er über die Erfolge seiner ehem aligen Schüler 
empfand, sodaß die aus der K arlsruher H ochschule hervor
gegangenen A rchitekten  dem beliebten Lehrer stets ein 
ehrendes A ndenken bew ahren w erden. — 

P e rs o n a l-N a c h r ic h te n .
Ehrendoktoren. Dem Prof. P au l S c h u l t z e - N a u m -  

b u r g  wurde aus Anlaß der N euherausgabe seiner 
. . K u l t u r a r b e i t e n “ von der staatsw issenschaftlichen 
F ak u ltä t der U niversität T ü b i n g e n  die W ürde eines 
E h r e n d o k t o r s  verliehen. —

Zum Stadtoberbaurat von Cassel w ählte die Stadtver- 
ordneten-V ersam m lung den S tad tb au ra t Dr. H ö h l e  aus 
H arburg anstelle des in R uhestand getretenen  Geheimen 
B aurates Dr. h. c. Hoepfner. Höhle w ar zunächst in Neu
kölln tätig , ha t nach seiner N euköllner Zeit verschiedene 
große B acksteinbauten im Stil der W asserkante  errichtet, 
die eigenes Gepräge tragen. E r is t auch als städtebau
licher O rganisator hervorgetreten . —

W e ttb e w e rb e .
Im Wettbewerb Siedlung an der Alb in Karlsruhe 

liefen 33 E ntw ürfe ein, von denen keiner den I. Preis er
rang. Je  einen II. Preis gew annen die Entwürfe „Not lehrt, 
sparen“, V erfasser: Dipl.-Ing. K arl H. G a n z e r ,  Archi
tek t Heinrich S c h m i t t  und Reg.-Baumeister Wilhelm 
S c h m i d t ;  „M'ärzluft“, V erfasser: Dr.-Ing. Otto G r ü b e r  
und E.  V.  G u t m a n n ;  einen III. P reis errang der Ent
wurf ..Hochufer“ . V erfasser: Reg.-Baum eister Fridolin
Bo s c h ; einen IV. Preis der E ntw urf „K arwoche“, Ver
fasser: Dipl.-Ing. Fr. R ö ß l e r  und H.  Z e l t ,  Architekten: 
einen V. Preis der Entw urf „A spirin“, V erfasser: Stadt
baura t Otto R o t h .  Zum A nkauf empfohlen wurde der 
E ntw urf „Zeitgericht“, V erfasser: M e s s a n g  & L e u b e r t ,  
A rchitekten. —

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für den 
Bau einer staatlichen Galerie in Prag is t vom tschecho
slowakischen Ministerium für öffentliche Arbeiten für An
gehörige der Tschecho-Slowakei bei 4 P reisen  von 50000, 
25 000, 15 000 und 10 000 tschech. K ronen ausgeschrieben 
worden. Man scheint bei diesem W ettbew erb die deutschen 
S taatsbürger der Tschecho-Slowakei n ich t grundsätzlich 
ausschließen zu wollen, denn in das Preisgericht wurden 
berufen O berbaurat Prof. B a c h ,  Landeskonservator Dr. R. 
H ö n i g s c h m i d  und Brt. Jos. Z a s c h e  in Prag. Als 
Ersatz-Preisrichter wurde L andeskonservator Dr. Karl 
K ü h n  in P rag  gew ählt. Das um fangreiche Bauprogramm 
ist auf einer beschränkten, durch H ochw asser gefährdeten 
Baustelle auf der P rager K lein seite zu erfüllen und macht 
die Aufgabe schwierig. Der B auplatz liegt auf der Insel 
K am pa, die von der Moldau und ihrem Nebenarm „Tscher- 
tow ka“ um flutet wird. Die Fläche is t je tz t bedeckt mit 
den G ärten des ehem aligen Zeughauses, des Palais Nostiz 
und der Odkolek-Mühle. Der H radsehin fordert besondere 
R ücksichten in der G ruppierung der Baum assen. —

Im Wettbewerb betr. Entwürfe für die Bebauung des 
Angers in Frankfurt a. O. ist die E insendungsfrist bis zum
15. Jun i 1923 verlängert worden. —

C h ro n ik .
Ein Umbau des Palais Palffy in Wien ist nach den Entwürfen
Architekten Oberbaurat Professor Leopold B a u e r  in Wien 

für die Zwecke der „Britisch-österreichischen Bank1“ erfolgt und 
kürzlich zum Abschluß gebracht worden. Das Palais bestand 
aus einer zu verschiedenen Zeiten entstandenen Gruppe von 
Bauteilen; der Tanzsaal und das Treppenhaus, die künstlerischen 
Ruf genießen, stammen aus den siebziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts, während der Teil der Baugruppe an der Wallner- 
> traße etwa 1811 erbaut ist. Die ganze Baugruppe lagert sich 
um zwei größere Höfe und einen kleineren Hof Bei dem Um
bau blieben die Straßenansichten unverändert; 'der größte Teil 
der im Hof stehenden Gebäude aber wurde niedergelegt und unter 
Benutzung einiger Gebäudeteile dort der eigentliche Bankbau 
errichtet Beim Umbau wurden erhalten das schöne Treppen
haus mit den Marmorstatuen, ein großer Teil des Vestibüls, ein 
Fr/Urlom nyernlm Obergeschoß und einige gewölbte Räume im 

i w  i Oer große lanzsaal mußte neuen Zwecken ge- 
trr n werden. Als Ersatz erhielt das Gebäude einen neuen 
großen Kassensaal im ersten Obergeschoß und im Mittelpunkt 
der Baugruppe, —

1 q o o ^Jü 'i: „Reiseeindrücke aus Stockholm vom Schluß des Jahres 
Wpitho, k ~  Vermischtes. -  Tote. -  Personal-Nachrichten.-  

efrbewerbe. — Chronik. — Technik und Wirtschaft. —

Fisr m fn  ^  Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in Berlin.
dl® B u t r ó n  verantwortlich: A l b e r t  H o i m a n n  mBe

■ B ü x e n s t e i n  Druckereigesellschaft, Berlin SW.
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TECHNIK u n d  WIRTSCHAFT
Die unrichtige und die richtige Gebäude-Versicherung.

Von O tto D i e t r i c h k e i t ,  A rch itek t in K öln am Rhein.
ndlich, leider für Viele und für Vieles schon 
zu spät, dringt in dieser Zeit des D urchein
anders bei allen S tänden und Berufen das 
E rkennen  durch, die Substanzw erte, seien es 
Bekleidungsstücke, Möbel, M aterialien usw. 
oder, w as hier besonders behandelt werden 

soll, G e b ä u d e  u n d  F a b r i k a n l a g e n ,  als zur Zeit 
W ertvollstes zu erhalten  und zu sichern. Diese Substanz
w erte w aren in der V orkriegszeit nicht im E ntferntesten 
so schw er ersetzbar wie heute. D araus folgt auch eine 
dam als n ich t so schw er ins Gewicht fallende Gleichgültig
keit gegen eine richtige V ersicherung, eine etw as gleich
gültige B ehandlung dieser F rage überhaupt.

Aber auch heute noch erlebe ich es bei meiner T ätig 
keit als B randschaden-Experte fortgesetzt, daß L eute in 
Folge eines B randes bei unrichtiger V ersicherung bette l
arm  vor mir stehen, daß ganze Fam ilien ihre W ohnstätten 
verlieren, ohne die Möglichkeit zu haben, sich solche in 
einer Zeit der größten W ohnungsnot w ieder zu schaffen, 
ja , daß es selbst F abrikan ten  und Industriellen in guter 
V erm ögenslage nicht m ehr möglich ist, das durch einen 
B rand Zerstörte w ieder zu ersetzen.

H andelt es sich bei den H ausbewohnern um das im 
Leben U nentbehrlichste und W ertvollste, um das 
schützende Dach, um das zur Zeit bei unrichtiger V er
sicherung kaum  zu ersetzende Heim, so handelt es sich 
bei W erkstä tten , F abriken  und allen der Industrie und 
dem H andel dienenden A nlagen fü r ihre B esitzer vielfach 
um etw as, w as deren  V äter und V orväter bei E insetzung 
ihrer ganzen L ebenskraft in zäher A rbeit h interlassen und 
was sie selbst ih r Leben hindurch w eitergebaut und auf
gebaut haben. E s handelt sich le tz ten  Endes um etwas, 
w as nicht nu r ihre Existenz und die ihrer M itarbeiter und 
A rbeiter bedingt, sondern auch um etw as von den wenigen, 
übrig gebliebenen m ateriellen W erten unseres Landes. 
Dieses Erkennen bricht je tz t allgemein hervor. Man er
w acht aus der A pathie, in welche uns die letz ten  Jah re  
m it ihren fas t täglich  w echselnden und m eist en ttäuschen
den E reignissen auch den w ichtigsten Sachen gegenüber 
gebrach t haben. Man erkennt endlich greifbar nahe die 
Gefahren, die eine ungenügende Sicherung des Realbesitzes, 
ein etw aiger V erfall und V erlust desselben für den E in
zelnen und für die G esam theit in sich bergen.

Es handelt sich nun darum, die W ege zu weisen, wie 
m an bei den heutigen, sich stetig  ändernden W erten eine 
m öglichst stetige und  richtige Versicherung, besonders für 
Gebäude, sicher stellen kann, ohne ein Zuviel an Präm ien 
nutzlos zu zahlen. W as vor etw a einem Monat noch als 
richtige V ersicherung gelten  konnte, is t heute schon wie
der n ich t ausreichend. Es kann  aber auch der Fall ein- 
treten , daß die W erte  n iedriger werden, und som it der 
V ersicherungsnehm er nutz- und zwecklos einen Teil seiner 
Präm ien zahlt. Man sucht daher nach einer V ersicherungs
art, die h ier regulierend w irken soll, ohne abeT bisher zum 
Schaden des V ersicherungsnehm ers und schließlich auch 
des V ersicherers den richtigen W eg gefunden zu haben. 
Meines E rach tens lieg t das in der H auptsache daran, daß 
man bei der F estste llung  der V ersicherung und der laufen
den R ichtigstellung einer solchen noch immer die M i t 
a r b e i t  d e s  e r f a h r e n e n  B a u s a c h v e r s t ä n d i 
g e n  entbehren zu können m eint. W ar dieses früher schon 
unrichtig, so wäre ein F esthalten  an dieser Meinung zur 
Zeit geradezu verhängnisvoll, wie nachstehende Beispiele 
beweisen.

Zuerst sei hier die je tz t übliche, allerdings nur bei 
städ tischen  W ohnhäusern anw endbare A rt der sogenann
ten  B aunot-V ersieherung behandelt. D urch diese w ird den 
B esitzern städ tischer W ohnhäuser eine n icht im bedeutende 
Präm ien-E rm äßigung dadurch geboten, daß sie für das 
erste  D ritte l der V ersicherungssum m e, der sogenannten 
S tam m versicherung, die sonst üblichen Präm ien m it 
T euerungszuschlag  zahlen, für die übrigen zwei D rittel 
jedoch nu r ein D ritte l des fü r die S tam m versicherung be
rechneten Präm iensatzes. Es dürfte heute wohl wenige 
H ausbesitzer geben, die n ich t diese V ersicherungsart an
w enden, aber ebenso gering  m ag die Zahl derer sein, die 
sich darüber k la r sind, welche G efahren gerade diese V er
sicherungsart für sie hat.

Denn bei einer B aunot-V ersicherung w ird im Gegen
satz zu der gewöhnlichen V ersicherung die Auszahlung 
der Schadensum me dadurch bedingt, daß der V ersiche
rungs-Nehm er das beschädigte oder zerstörte Gebäude 
w ieder so aufbaut, wie es vor dem Schadenfall gewesen 
ist. T u t er das nicht innerhalb längstens zweier Jahre, so 
geh t ihm jeder A nspruch auf die Schadensum me v er
loren. Sorgt nun der V ersicherungs-Nehm er bei einer der
artigen V ersicherungsart n icht dafür, daß er fortlaufend 
richtig  versichert ist, so w ird un ter U m ständen und heute 
auch wohl meistens diese V ersicherungsart fü r ihn über
haupt keinen W ert haben, sondern im G egenteil die V er
anlassung sein, daß er im Schadenfall bei V erlust seines 
Besitzes tro tz  seiner V ersicherung arm dasteht. E r tä te  
dann besser, von der B aunot-V ersieherung überhaupt ab
zusehen und es bei der bisher üblichen V ersicherungsart 
zu lassen, bei der ihm die Schadensum me bedingungslos 
nach Befriedigung etw aiger H ypothekar-G läubiger aus- 
gezahl't wird, er also nicht w ieder aufzubauen braucht. 
A llerdings w ird er dann auch kaum  Mieter finden, die, 
über diese Sachlage im K laren, ihm ihren A nteil der zu 
zahlenden Präm ien vergüten. D enn diesem tu t  ¡letzten 
Endes doch ein Mieter nur zu dem  Zweck, um die W ieder
herstellung oder den W iederaufbau seiner eigenen W oh
nung sich zu sichern.

Also auch hier bleibt schließlich als E inzigstes nur 
übrig, für die ste te  R ichtigkeit der G ebäudeversicherung 
zu sorgen, dam it ein W iederaufbau erm öglicht wird. Dieses 
erreicht m an jedoch durchaus nicht durch die je tz t viel
fach geübte V ersicherungsart auf gleitender Basis des 
Goldindexes, oder durch die je tz t auftauchende Goldmark- 
V ersicherung auf Dollarbasis, sondern zur Zeit nu r allein 
durch die V ersicherungs-Feststellung und die laufende 
R ichtigstellung derselben seitens eines bautechnichen 
Büros, dem ein auf diesem Gebiet erfahrener B ausachver
ständiger vorsteht.

Bei der zur Zeit vielfach geübten V ersicherungsart auf 
gleitender Basis des Goldindexes erhöhen oder erniedrigen 
sich gewissermaßen autom atisch die Versicherungssum men 
und die hierfür zu zahlenden Präm ien un ter Zugrundelegung 
der V orkriegstaxe nach dem jeweiligen S tand des Gold
indexes. Ganz abgesehen davon, daß fürs E rste einmal die 
R ichtigkeit der V orkriegstaxe festzustellen wäre, halte ich 
diese V ersicherungsart bei Gebäuden für gänzlich unrichtig, 
was ich auch gleich beim A uftauchen derselben in Fach
kreisen k la r zu legen suchte. D er Goldindex is t nun einmal 
kein M aßstab für die Feststellung und R ichtigstellung eines 
Bauwertes. Die Versicherungs-Nehmer zahlten bei der 
Goldindex-Versicherung vor einigen W ochen etw a die 
H älfte der Präm ien zu viel, ohne für dieses zu viel Gezahlte 
auch nur den geringsten Vorteil zu haben.

Denn nach den allgemeinen V ersicherungs-Bedingun
gen, die fü r alle Versicherungs-G esellschaften gelten, erhält 
im Schadenfall der Versicherungs-Nehmer, er m ag noch so 
hoch versichert und überversichert sein, nur das, was zur 
H erstellung des Zerstörten bei den zur Zeit des Schaden
falles geltenden Baupreisen sich ergibt. Hierbei w ird noch 
allemal, wenn es sich n ich t etw a um ein neu erbautes Ge
bäude handelt, eine Quote für A lter und A bnutzung in Ab
zug gebracht. Bei einer Schadenfeststellung w ird der S tand 
des Goldindexes, er m ag hoch oder niedrig stehen, ganz 
unberücksichtigt gelassen. E r stand  z. B. vor einigen 
W ochen auf 7500, w ährend zur selben Zeit der Bauüber- 
teuerungs-Index, der als durchschnittlicher M aßstab für eine 
zeitige B aubew ertung m it gew isser E inschränkung gelten 
kann, für einfache Fabrikbauten  auf nur 2300 stand. Es 
kann ein Jed e r leicht aus dem großen U nterschied dieser 
beiden Zahlen erkennen, wie grundfalsch die Anwendung 
des jew eiligen Goldindexes für die R ichtigkeit einer Ge
bäude-V ersicherung is t

W as is t Goldindex und steht derselbe und wie w eit im 
Zusam m enhang m it unseren zeitigen Bauverhältnissen?

Goldindex ist die Bewertung des Goldes nach unserem 
Papiergeld. D a Gold nun letzten  Endes als W are zu be
trach ten  ist, s te ig t und fällt die B ew ertung dieser W are in 
der H auptsache je  nach dem Maß, in welchem diese W are, 
die ein K äufer kaufen will oder kaufen muß, erreichbar ist, 
auch je nach der Menge, die der K äufer von dieser W are
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haben muß. Dieses haben wir drastisch in den letzten 
W ochen erlebt. Unser S taa t als H auptkäufer der W are 
Gold kaufte  solche nicht mehr in der bisherigen W eise auf, 
in Folge dessen sank der Goldindex. A ber in derselben Zeit, 
in welcher der Goldindex sinkt, steigen fortgesetzt die Bau
m aterialienpreise und A rbeitslöhne. Die Goldindex-Ver- 
sicherung w ird also in den letzten  W ochen von T ag  zu T ag 
niedriger und die B aukosten immer höher.

Dasselbe Spiel is t es m it der in  le tz ter Zeit auf
tauchenden Goldmark-Versicherung auf Dollarbasis. Diese 
V ersicherungsart ist, im Grund genommen, dieselbe wie die 
Goldindex-Versicherung. N ur legt man hier an Stelle des 
Goldindexes den jew eiligen K urs des V. S. A.-Dollars zu 
Grund. Aber es tr it t  bei dieser V ersicherungsart das ganz 
U nzuverlässige für eine stetig  richtige V ersicherung noch 
krasser in die Erscheinung. H erausgegriffen sei hier als 
Beispiel die Entschädigung, die sich für einen nach dieser 
A rt V ersicherten im Schadenfall errechnet: „Die in V. S. A.- 
Dollar festgesetzte Schadensum me wird nach dem Goldkurs 
der B erliner Börse am Schadentag in Reichsm ark um
gerechnet. Die sich hiernach ergebende Reichsm arksum me 
wird bei der Schadenberechnung als Versicherungssum me 
zu Grunde gelegt. Der hiernach in Reichsm ark errechnete 
Entschädigungsbetrag  wird zu dem gleichen K urs in 
V. S. A.-Dollar um gerechnet. Die A uszahlung des auf diese 
W eise in V. S. A .-Dollar-W ährung festgesetzten Entschädi
gungsbetrages erfolgt in Reichsm ark nach dem Geldkurs 
der Berliner Börse am A uszahlungstag.“

E rlitt z. B. ein nach dieser A rt V ersicherter vor einigen 
W ochen, also in einer Zeit, in welcher der Dollar auf rund 
50 000 Reichsm ark stand, bei einer Versicherungssum me 
von 100 Dollar einen Totalschaden, so erhielt er, voraus
gesetzt, daß er nicht überversichert war, eine Schaden
vergütung von 100 x  50000 =  5000000 Reichsm ark. Der 
D ollar sank aber einige Tage darauf plötzlich auf 19 000 
Reichsm ark. E rlitt derselbe V ersicherte denselben Schaden
fall in dieser Zeit des D ollarsturzes, so erhielt er, trotzdem  
die M aterialpreise und Löhne inzwischen stark  gestiegen 
waren, ihn also die W iederherstellung des Baues bedeutend 
teurer kam, nur 100 X 1 9 0 0 0 =  1900000 Reichsmark. Man 
braucht hier wohl w eiter nichts hinzuzufügen, um die Un
haltbarkeit dieser je tz t beliebten V ersicherungsarten, sei es 
solche auf gleitender Basis des Goldindexes, oder sei es 
eine sogenannte Goldmark-Versicherung auf Dollarbasis 
nachzuweisen.

Besteht nach V orstehendem  überhaupt ein Zusammen
hang zwischen Goldindex, D ollarkurs und unseren zeitigen 
V erhältnissen? Ganz gewiß, aber nur zum Teil. Denn 
letzten  Endes ergeben sich die B aukosten m it ihren 
M aterialpreisen und Arbeitslöhnen, auch wenn wir alles 
zum Bau N ötige im Inland erzeugen, aus den jeweiligen 
Kosten der Lebenshaltung in unserem  Land. Dabei spielt 
es im Verhältnis des im Inland für diese Lebenshaltung 
Erzeugten zum vom A usland Bezogenen eine mehr oder 
weniger in die E rscheinung tretende Rolle, wie hoch wir 
das für die Lebenshaltung aus dem A usland zu Beziehende 
nach dem jeweiligen S tand des Goldindexes oder des 
Dollars bezahlen müssen. Diese Tatsache rechtfertig t denn 
auch und m acht begreiflich die W ahl vorbeschriebener Ver
sicherungsarten seitens der V ersicherungs-Gesellschaften 
und der Versicherungs-Nehmer. N ur hat man hierbei außer 
Acht gelassen, daß wir von dem fü r unsere Lebenshaltung 
Erforderlichen bei der großen Einschränkung, die sich heute 
die große Masse in der L ebenshaltung auferlegen muß, das 
meiste im Inland selbst erzeugen und nur einen Bruchteil 
vom Ausland beziehen. Somit w irken sich die Schwan
kungen des Goldindexes und des Dollarkurses nur zu einem 
Bruchteil auf die K osten der Lebenshaltung und auf die 
hieraus sich ergebenden Erzeugniskosten aus. Dieses be
weist auch schon der große Unterschied zwischen Gold
index und Dollarkurs einerseits und Lebenshaltungs-Index 
und Bautiberteuerungs-Index anderseits.

Man hat w eiter bei der W ahl vorbeschriebener Ver- 
sioherungsarten gerade im Hinblick auf die S tetigkeit einer 
richtigen V ersicherung außer A cht gelassen, daß  die W and
lungen beim Goldindex und Dollarkurs, wie es ja  die letzte 
Zeit wieder gezeigt, leicht und sprunghaft vor sich gehen, 
sich aber d ie  E instellung der Löhne und Gehälter, sei es 
aufw ärts oder abw ärts, m it allem, was sich hieraus ergibt, 
nur schwerfällig langsam  nachschleppt. Sollte dennoch der 
Goldindex oder D ollarkurs m it dem Bauüberteuerungs- 
Index einmal übereinstimm en, so bleibt dieses nur eine zu
fällige und schnell vorübergehende, flüchtige Begegnung, 
aus der sich nim mermehr ein M aßstab für eine Baubewer
tung oder für eine Gebäude-Versicherung herleiten läßt.

Bevor ich nun den zur Zeit bleibenden W eg für eine 
stetig  richtige G ebäude-Versicherung weise, muß ich der 
V ollständigkeit halber noch eine Sache berühren, deren Be-
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sprec-hung nich t w eniger als das bisher E rw ähnte von all
gemeinem Interesse sein dürfte.

Nach den allgemeinen V ersicherungsbedingungen gilt 
als V ersicherungsw ert bei Gebäuden, also als W ert, der für 
die zu zahlende Entschädigung in B etrach t kom m t, der o rts 
übliche Bauwert unter Abzug eines dem Z ustand des Ge
bäudes, insbesondere dem A lter und der A bnutzung en t
sprechenden Betrages. Nehmen wir als Beispiel ein ab
gebranntes W ohnhaus, welches am T ag  des Schadenfalles 
55 Jah re  alt war, so käm en bei Zugrundelegung einer 
S tanddauer von 150 Jahren , nach der Fallgeschw indigkeits
formel berechnet, bei diesem Haus für A lter und Ab
nutzung von den errechneten W iederherstellungskosten 
25 v. H. in Abzug. Also der A bgebrannte, er m ag noch so 
hoch versichert gewesen sein, bekomm t nu r drei V iertel der 
tatsächlichen W iederherstellungskosten. D as fehlende 
Viertel, und dieses kann bei den heutigen V erhältnissen in 
die Millionen gehen, muß er tro tz  a ller Versicherung, sei es 
die bisher übliche oder eine B aunot-V ersicherung oder eine 
nach Goldindex usw., aus eigener Tasche bezahlen, wenn er 
es kann. Es is t hierbei gleichgültig, ob es sich um einen 
Totalschaden oder nur um einen Teilschaden (Dachbrand 
usw.) handelt.

Das hier E rw ähnte m ag bei industriellen oder ähnlichen 
Anlagen weniger in die Erscheinung treten , weil hier meist 
nicht nur allein bei den m aschinellen E inrichtungen usw., 
sondern auch bei den Gebäuden jährlich ein B etrag  für 
A lter und A bnutzung dem G rundverm ögen abgeschrieben 
wird. D ieser B etrag wird vom Geschäftsgewinn abgebucht 
und dem Grundverm ögen w ieder als W iedererneuerungs
fonds überwiesen. Aus Letzterem  k ann  som it im F all eines 
Brandschadens der sich aus dem A ltersabzug ergebende 
Unterschied zwischen H erstellungskosten und Schadenver
gütung entnom men werden.

Ganz anders dürfte sich das jedoch im Allgemeinen 
bei M iethäusern ausw irken. Der B esitzer eines solchen 
dürfte wohl kaum  in Folge unserer bisherigen verkehrten  
W ohnungspolitik in der Lage sein, den auch bei richtigster 
Versicherung durch den A ltersabzug en tstandenen U nter
schied zwischen H erstellungskosten und Schadenvergütung 
aus einem aus M ietüberschüssen entstandenen Fonds zu 
zahlen. Es is t dieses ein gerade in unserer Zeit n ich t zu 
unterschätzendes Problem, welches noch zu lösen bleibt.

Das W ohnungsbauam t, welches m an für die Lösung 
dieser F rage als in erster Linie berufen betrach ten  muß, ha t 
an solche überhaupt noch n ich t gedacht, geschweige sich 
mit einer Lösung derselben beschäftigt. V ielleicht denken 
H ausbesitzer und Mieter einmal darüber nach, w arum  sie 
bei Zahlung ihrer rech t beträchtlichen W ohnungsbau- 
Abgaben, die dem W ohnungsbauam t zufließen, so gar 
keinen Anspruch auf Mithilfe seitens des W ohnungsbau
amtes haben sollen bei W iederherstellung ihrer e tw a durch 
einen B rand zerstörten  eigenen W ohnungen. W ürde es 
sich doch hier zum V orteil des W ohnungsbauam tes nicht 
um die Hergabe der G esam tbaukosten handeln, sondern nur 
um die Hergabe des, einen Bruchteil dieser B aukosten aus
machenden Unterschiedes, der auch bei richtigster Ver
sicherung in Folge des A ltersabzuges zwischen G esam t
baukosten und Schadenvergütung entsteht.

Der nach meiner Meinung allein übrig bleibende W eg 
für eine stetig  richtige G ebäudeversicherung is t bei Zu
grundelegung einer richtigen G ebäudetaxe d i e  V e r 
s i c h e r u n g  n a c h  R e i c h s m a r k  m i t  l a u f e n d e r  
W e r t b e r i c h t i g u n g .  Ich teile die zu versichernden 
Gebäude nach ihrer A rt in zwei Gruppen. Das geschieht 
lediglich au a  dem Bestreben heraus, die Versicherungs- 
Behandlung möglichst leicht zu machen, sowohl w as die 
W ahl der Taxe anbetrifft, als auch die A rt der laufenden 
W ertberichtigung. W as fü r die eine Gruppe aus diesem 
Bestreben heraus zulässig ist, is t bei der anderen Gruppe, 
wie w eiter klargelegt, unzulässig. Es gehören zur

G r u p p e  a): W ohnhäuser, B ürohäuser, Schulen und 
ähnliche Gebäude, zur

G r u p p e  b): Fabrikbauten , W erkstätten , L agerhäuser, 
Lagerschuppen, Hallen und Ställe.

Die sich am leichtesten abw ickelnde B ehandlung ist 
die bei Gruppe a, also bei einer A rt von Gebäuden, die wie 
W ohnhäuser usw. am meisten Vorkommen. Bei dieser A rt 
von Gebäuden wird eine V orkriegstaxe zu G runde gelegt, 
die auf ihre R ichtigkeit hin zu prüfen oder neu aufzustellen 
ist. Die A ufstellung der V orkriegstaxe kann  bei dieser 
Gruppe, und vorausgesetzt, daß m it derselben ein erfahrener 
Baufachm ann betrau t ist, nach K ubikm etern um bauten 
Raumes vor sich gehen. Es is t das die am leichtesten  zu 
übende T axart.

Die laufende W ertberichtigung oder R ichtigstellung 
der Versicherungssum m e erfolgt durch M ultiplikation der 
V orkriegstaxe m it dem jeweiligen B auüberteuerungs-Index.
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L etzter wird heute schon bei den meisten städtischen und 
staatlichen B auäm tern in m eist einvierteljährlichen Zeit
abschnitten  aufgestellt, besonders für W ohnhäuser und 
ähnliche Gebäude. W eil es sich hier um eine der wich
tigsten  w irtschaftlichen A ngelegenheiten handelt, wäre im 
allgem einen Interesse der jeweilige B auüberteuerungs- 
Index für diese A rt Gebäude von hierzu berufenen am t
lichen Stellen an jedem  E rsten  eines V ierteljahres zu ver
öffentlichen. Schließlich bliebe für V ersicherungs-Gesell
schaften und auch für Gruppen von Versicherungs-Nehmern 
der W eg offen, sich aus den von B erufsexperten geleiteten 
T axationsbüros bezirksw eise eine Zentralstelle für die 
laufende Feststellung des Bauüberteuerungs-Indexes zu 
schaffen.

Es sei hier nochmals, und zwar hauptsächlich im In ter
esse der Versicherungs-Nehmer, darauf hingewiesen, daß 
bei dieser A rt der V ersicherungs-Behandlung für die 
R ichtigkeit derselben die erste V oraussetzung eine richtig 
auf gestellte V orkriegstaxe is t und bleibt. Ein etw aiger 
Fehler in derselben oder eine M angelhaftigkeit der Taxe 
überhaupt würde sich durch die M ultiplikation m it dem 
B auüberteuerungs-Index zur Zeit um das V ieltausendfache 
ausw irken.

Die V ersicherungs-Behandlung m it laufender W ert
berichtigung der zur Gruppe b  gehörenden Gebäude (Fa
briken, W erkstätten  usw.) is t insofern eine andere, als 
hier aus Gründen, die ich nachstehend klarlege, s ta t t  der 
V orkriegstaxe ein genauer K ostenanschlag m it Massen
berechnung in B etracht komm t, eine sogenannte kunst
gemäße N eubautaxe. Die M assenberechnung ermöglicht 
die A ufstellung eines genauen K ostenanschlages und durch 
E insetzung der jeweiligen einzelnen Baupreise in den
selben die laufende R ichtigstellung der V ersicherungs
summe. Es kom m t hier also fü r die laufende W ertberich
tigung der B auüberteuerungs-Index nicht in Betracht.

Auch hier kann  sowohl für die A ufstellung der kunst- 
gem äßen N eubautaxe, als auch für die laufende Preis
berichtigung nur ein erfahrener Baufachm ann in Betracht 
kommen. Schon viele größere, von Berufsexperten ge
leitete T axationsbüros haben eine besondere Stelle für 
Preisnotierungen eingerichtet, wodurch sie in der Lage 
sind, vorerw ähnte V ersicherungs-Behandlung erledigen zu 
können.

Die W ertberichtigung oder die R ichtigstellung der Ver
sicherungssum m e nach dem jeweiligen Bauüberteuerungs- 
Index oder nach den jeweiligen Baupreisen soll, wie es 
je tz t auch bei der für Gebäude unrichtiger W eise geübten 
V ersicherungsart auf gleitender Basis des Goldindexes ge
schieht, in dreim onatlichen Zeitabschnitten vor sich gehen. 
H ier verbleibt von der einen W ertberichtigung zur ändern 
eine dreim onatliche Zwischenzeit, für welche für etw a in 
diese Zeit fallende W ertveränderungen nach oben im In 
teresse des V ersicherungsnehm ers ein regulierender Modus 
gefunden w erden muß. D enselben ha t man in der «soge
nannten  M e h r w e r t s - P o s i t i o n  (in V ersicherungs
kreisen auch drastisch K autschukparagraph genannt) ge
funden. In dieser M ehrwerts-Position is t eine Summe ent
halten, die im Schadenfall eine etw a seit letz ter F est
stellung der Versicherungssum m e entstandene W ertste ige
rung  ausgleichen «soll. F rüher w urde diese Mehrwerts- 
Position auf erstes R isiko gerechnet, heute verte ilt man 
dieselbe jedoch anteilig  auf «die ganze V ersicherungssum me 
oder auch auf alle in einem Risiko enthaltene Gebäude, 
um Präm iendrückereien vorzubeugen.

Solche sind jedoch bei vorbeschriebener V ersiche
rungs-B ehandlung ausgeschlossen, somit kann bei einer 
solchen die M ehrwerts-Position ohne Bedenken wieder 
auf ers tes R isiko gehen. Die Höhe der in der Mehrwerts- 
Position enthaltenen Versicherungssum m e wird der Ver- 
.sicherungs-Nehm er entsprechend niedriger bemessen kön
nen, wenn die in einem Risiko enthaltenen Gebäude so 
w eit auseinander liegen, daß, auch bei Berücksichtigung 
ihrer B auart und ihres Inhaltes, ein Übergreifen eines 
Brandes von einem Gebäude zum anderen ausgeschlossen 
erscheint.

Es bliebe nun noch k la r zu legen, warum ich bei 
E inteilung der Gebäude in zwei Gruppen für jede Gruppe 
eine besondere T ax a rt wähle, warum  ich d ie  bei Gruppe a  
zulässige und leich ter herzustellende T axart nach K ubik
m etern  um bauten Raum es n icht auch für die Gruppe b 
als zulässig erachte. D ieses h a t seine «sehr gewichtigen 
G ründe. E ine T axe nach K ubikm etern  um bauten Raumes 
w ar schon bei den «stabilen Preisen der V orkriegszeit mehr

R e c h ts f ra g e n .
Läßt sich für die Dichte der Pfannendächer Gewähr 

leisten? D er Schuhm acherm eister S. in B r e m e n  wollte 
im Somm er 1919 sein in  der K öm er-S traße gelegenes Haus

oder weniger eine Gefühlssache, die sich wohl ein er
fahrener T axator aus vielen Erfahrungen heraus bei einer 
am meisten vorkom menden und sich fortgesetzt w ieder
holenden Gebäudeart, wie bei W ohnhäusern und ähnlichen 
Gebäuden m it ihrem durchschnittlich sich gleich bleiben
den V erhältnis der Baumassen (Stein, Holz, Eisen, Glas 
usw.) leisten konnte, wobei er alles vom Alltäglichen Ab
weichende besonders zu berücksichtigen hatte. Heute, bei 
den ganz ungleich gestiegenen Baum aterialienpreisen, wäre 
eine solche Taxe überhaupt nicht zu vertreten , wenn man 
nicht, was übrigens auch schon die A nwendung d esü b e r- 
teuerungs-Indexes bedingt, auf die V orkriegstaxe zurück
greift und zur Errechnung des zeitigen W ertes einen In 
dex zur V erfügung hat, der für die zu taxierende B auart 
besonders errechnet ist. Zu so genauen Ergebnissen wie 
eine kunstgem äße Neubautaxe wird diese T axart nie 
führen, doch muß man sich hier, um die Versicherungs- 
Behandlung bei dieser m eist auftretenden G ebäudeart mög
lichst leicht zu machen, etwas bescheiden.

Für ganz ausgeschlossen halte ich jedoch vorbe
sprochene T axart bei industriellen Anlagen, wie Fabrik
bauten, W erkstätten, Lagerhäusern usw. Man nehme z. B. 
ein Gebäude von 20 m Länge, 10 m Breite und 8 m Höhe. 
Dieses ergibt: (20 X 10) 8 =  1600 cbm um bauten Raum. So
dann nehme man ein Gebäude von 40 m Länge, 5 m Breite 
und 8 m Höhe. Dasselbe ergibt auch (40 X 5) 8 =  1600 cbm 
um bauten Raum. Man würde also bei beiden Gebäuden 
auf dieselbe W ertsum m e kommen. Und doch hat «das erste 
Gebäude (20 +  10) 2 — 60 laufende m Umfassungsmauern, 
das zweite dagegen (40 +  5) 2 — 90 laufende m Um
fassungsm auern, also ein D rittel mehr als das erste, würde 
demnach bedeutend mehr B aukosten ergeben, als das erste 
Gebäude. Somit spielt schon die Form  des Gebäudes eine 
bedeutende Rolle. Der W ertunterschied würde noch mehr 
steigen, wenn in dem einen der beiden Gebäude eine 
Zwischendecke enthalten wäre und bei dem anderen nicht.

Aber auch das Material, aus welchem ein Gebäude er
baut oder welches in diesem m ehr oder w eniger vor
herrschend ist, beeinflußt die E rrechnung des Bauwertes 
und m acht die A nwendung eines B auüberteuerungs-Indexes 
bei der zuletzt genannten A rt von Bauten unrichtig.

Die Preise für die verschiedenen Baum aterialien sind 
im Verhältnis zu den V orkriegspreisen eben nicht gleich
mäßig gestiegen. Nehmen w ir an, ein Gebäude wäre 
massiv gebaut, ein zweites in Holzfachwerk m it B retter- 
Bekleidung, so würde eine M ultiplikation der V orkriegs
taxe m it einem Bauüberteuerungs-Index, weil das Holz be
deutend mehr als die M assivm aterialien im Preis gestiegen 
ist, beim ersten Gebäude eine Überversicherung, beim zwei
ten eine bedeutende U nterversicherung ergeben. Es bleibt 
demnach hier für eine richtige V ersicherungs-Behandlung 
nur allein die A rt der kunstgem äßen N eubautaxe m it lau
fender Preisberichtigung übrig, wie solche von vielen indu
striellen Unternehm ungen bei Inanspruchnahm e technischer 
Spezialbüros oder auf diesem Gebiet erfahrener B ausach
verständigen bereits gehandhabt wird.

Der wiederholte Hinweis auf die M itarbeit des Bau
sachverständigen ist hier im allgemeinen Interesse un
bedingt notw endig und durfte nicht unterlassen werden. 
Es wäre durchaus unrichtig, hier neben der notw endigen 
Aufklärung der A llgem einheit etw a die W ahrung eines 
Sonderinteresses zu erblicken. Der hier beschriebene und 
meiner Meinung nach allein bleibende W eg für eine stetig  
richtige G ebäude-Versicherung is t eben ohne die Mit
w irkung des B ausachverständigen nicht denkbar.

Sehr oft begegne ich in meiner T ätigkeit als B rand
schaden-Experte bei Versicherungs-Nehmern dem Bedenken, 
daß eine hohe, wenn auch richtige V ersicherung eine höhere 
S teuerveranlagung, ergeben könnte. Diese Befürchtung ist 
ganz unbegründet. Der V ersicherungsw ert «eines Gebäudes 
und der S teuerw ert eines solchen entstehen aus ganz ver
schiedenen Begriffen, haben m it einander nichts zu tun.

Auch das m ag sich jeder H ausbesitzer neben dem 
anderen hier G esagten vor Augen halten und w eiter in E r
w ägung ziehen, daß nach dem Reichs-M ietengesetz nicht 
etw a er allein, sondern auch alle übrigen Bewohner seines 
Hauses, jeder für seinen Teil, die Präm ien fü r eine richtige 
Gebäude-Versicherung m itzuzahlen haben. E r m ag sich 
sodann selbst darüber R echenschaft geben, daß nunm ehr 
ein Zögern in der R ichtigstellung seiner G ebäude-Versiche
rung nur als eine rech t 'gefährliche und sich in seinen 
Folgen un ter U m ständen b itte r rächende Fahrlässigkeit zu 
bezeichnen ist. —

um ein S tockw erk erhöhen lassen und übertrug  die A rbeit 
dem B auunternehm er K. in Bremen. In  A ussicht genommen 
war ein flaches Dach m it einer N eigung von 15°, das nach 
den Regeln der B aukunst m it doppelter D achpappe hätte
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gedeckt werden müssen. Da dem A uftraggeber die Aus
führung zu teuer war, w ünschte er, daß die alten D ach
ziegel verw endet werden. Der B a u u n t e r n e h m e r  
ü b e r n a h m  d i e  A u s f ü h r u n g  für 4200 M.. o b -
g l e i c h P f a n n e n d ä c h e r ,  wenn sie gehörig d ich t sein 
sollen, ü b l i c h e r w e i s e  e i n e  N e i g u n g  v o n  45° 
e r f o r d e r n .  S. w idersprach der W arnung des U nter
nehmers und berief sich auf Beispiele seines N achbarn B., 
bei dem K. ein ähnliches Dach m it Ziegeln gedeckt hatte 
und bei dem sich das Dach als dicht erwiesen habe. K. soll 
darauf erklärt haben, daß sich auch das Pfannendach dicht 
machen lasse; wenn er etwas übernehme, so werde es gut, 
d a f ü r  k ö n n e  e r  g a r a n t i e r e n .  Nach der H erstel
lung der A rbeit stellte  sich jedoch heraus, daß das Dach 
u n d i c h t  war. Der A uftraggeber S. erhob K lage auf E rsatz 
der zur Beseitigung der Mängel aufzuw endenden B eträge in 
Höhe von 7280 M. Der B eklagte lehnte m it R ücksicht auf 
den eigenen W unsch des K lägers die V erantw ortung für 
die U ndichtigkeit des Daches ab. E r behauptete un ter An
derem, daß die U ndichtigkeit nur dadurch herbeigeführt 
worden sei, daß der K läger, bevor noch der Zem entverband 
der Dachziegel getrocknet war, in dem D achstuhl behufs 
H erstellung von Regalen (Borten) Zim merarbeiten habe 
ausführen lassen. Durch das dam it verbundene andauernde 
Klopfen habe sich der V erband der D achpfannen gelockert.

D as L a n d g e r i c h t  B r e m e n  ha t dem K läger 
5580 M. zugesprochen, im Übrigen aber die K lage abgewiesen. 
In dem zugesprochenen B etrag  sind 4900 M. für die H er
stellung eines neuen P a p p d a c h e s  enthalten. Auf die 
B erufung des B eklagten wies das Oberlandesgericht 
H a m b u r g  die K lage in Höhe von 5080 M. ab, lehnte 
dam it also die Erneuerung des Daches endgültig ab. Das 
Oberlandesgericht w ar der A nsicht, daß der B eklagte sich 
von der H aftung durch den Nachweis b e f r e i e n  könne, 
daß die H aftung für die Dichte des Daches v e r t r a g 
l i c h  a u s g e s c h l o s s e n  sei. Im gegenw ärtigen Fall 
sei es zu einem s t i l l s c h w e i g e n d e n  A u s s c h l u ß  
d e r  H a f t u n g  gekommen, da der B eklagte von der V er
w endung von Pappe gesprochen und das Pappdach an e- 
raten, der K läger aber wegen des geringen Preises auf der 
A nbringung der alten Pfannen bestanden habe. Diese Be
gründung läß t das R e i c h s g e r i c h t ,  bei dem der 
K läger R e v i s i o n  eingelegt hat, n icht gelten. Der 
höchste G erichtshof hat das Urteil des Oberlandesgerichtes 
a u f g e h o b e n  und in seinen E n t s c h e i d u n g s - G r ü n 
d e n  ausgeführt, daß der B erufungsrichter die angetretenen 
Beweise n icht erschöpft habe. Zunächst habe er der dem Be
k lagten  kund  gewordenen W arnung eines anderen Bau
unternehm ers, daß Pfannendächer bei einer N eigung von 
15° nie dicht werden können, zu Unrecht keine Bedeutung 
beigelegt. Denn aus der vom B eklagten darauf ge
brauchten Äußerung, die W arnung beruhe auf Brotneid, 
gehe hervor, daß er für die D ichtigkeit des Daches 
g a r a n t i e r t  habe. Außerdem habe der B erufungsrichter 
zu Unrecht die V ernehm ung eines w eiteren Zeugen un ter
lassen, der, die Garantie-Übernahme durch den Beklagten 
bestätigen sollte. Schon aus diesem Grund unterliegt das 
V orderurteil der Aufhebung und die Sache selbst der Zu
rückverw eisung an das O berlandesgericht. Das B erufungs
urteil is t aber, wie das Reichsgericht w eiter ausführt, auch 
nicht schlüssig begründet. Aus der Ü b e r n a h m e  d e r  
A r b e i t  durch den Beklagten folgert der B erufungs
richter d i e  H a f t u n g  d e s  B e k l a g t e n  f ü r  d i e  
o r d n u n g s m ä ß i g e  A u s f ü h r u n g ,  die zur H erstel
lung eines undichten Daches führen sollte. Dam it w ar das 
vorangegangene A braten erledigt und es konnte von einem 
Ausschluß der gesetzlichen und vertraglichen H aftung 
nicht mehr die Rede sein. — (Aktenzeichen: VII. 573/21. — 
31. 3. 22.) . K. M.-L,

V e rm isch te s .
Beratungs-, Auskunfts- lind Prüfungsstelle des 

Bayerischen Wärmewirtschafts-Verbandes E. V. Der
Bayerische W ärm ewirtschafts-Verband, München, Liebherr- 
S traße 13, eine A rbeitsgem einschaft der an den Fragen der 
W ärm eökonomie des Hauses und des K leingewerbes be
teiligten Berufsverbände, ha t eine zentrale Beratungs-, Aus
kunfts- und Prüfungsstelle geschaffen, die den A uftrag
gebern gegen E rsatz der Selbstkosten in allen Fragen der 
W ärm e-Erzeugung und -Verwendung R at und A uskunft er
te ilt und die P rüfung und B egutachtung technischer 
N euerungen in Heiz- und K ochanlagen übernimmt. Die 
durch die O rganisation verbürgte Leistungsfähigkeit und 
O bjektivität läß t in dieser Zeit der ungeheuren Brennstoff
preise diese Stelle besonders w ertvoll erscheinen. —

Lohnabbau im Baugewerbe in London. Wie Londoner 
T agesb lä tter berichten, beschlossen die A rbeitgeber im 
Baugewerbe am 7. April durch öffentlichen A nschlag be
k an n t zu geben, daß vom 14. April an die A rbeitsw oche im

Sommer 47 S tunden betragen  wird, und d aß  die Löhne 
herabgesetzt w erden sollen entsprechend den B edingungen, 
die die A rbeitnehm er kürzlich bei ihrer A bstim m ung v er
worfen haben. Durch diesen Beschluß wird eine halbe 
Million A rbeiter in M itleidenschaft gezogen, er en tsprich t 
aber der augenblicklichen Lage des A rbeitsm arktes im 
Baugewerbe in London und auch dem Bestreben, auch der 
dortigen W ohnungsnot nach M öglichkeit zu steuern. E in
sichtsvolle A rbeitnehm er haben sich dieser A nschauung 
auch nicht w idersetzt. —

B rief- u n d  F r a g e k a s te n .
F r a g e b e a n t w o r t u n g e n  a u s  d e m  L e s e r k r e i s .

Z u r  A n f r a g e  i n  Nr.  25/26. (S c h w i t z w a s s e r an  
E i s e n b e t o n - K o n s t r u k t i o n e n  i n  S t ä l l e n . )

1. Es besteht keine Gefahr, daß sich an den Eisenbetonrippen 
zwischen den Ackermann-Steinen an der Decke Schwitzwasser 
bildet. Das Bauamt des „Rheinischen Bauernvereins“ hat vor 
dem Krieg viele Hohlkörperdecken ausgeführt, ohne daß sich 
an ihnen Schwitzwasser gebildet hat.

In den letzten Jahren hat das Bauamt in vielen Ställen Eisen
betondecken ausgeführt, die in ihrem unteren Teil (etwa 
8 —10 cm  stark) aus Bimskies, und in ihrem oberen Teil aus 
Rheinkies' bestehen. Auch an diesen Decken hat sich kein 
Schwitzwasser gebildet.

Die Voraussetzung für die Nichtbildung von Schwitzwasser 
in Ställen ist eine gute Lüftungsanlage. —

S p e c k m a n n ,  Regierungs-Baumeister a. D.
2. Die Ackermann-Decke wurde von mir in verschiedenen 

Fällen wegen ihrer T r o p f s i c h e r h e i t  für Stallgebäude 
empfohlen. Die Decke hat sich, wie ich auch von anderer Seite 
höre, seit Jahren gut bewährt. Ein Tropfen oder eine Schwitz
wasser-Bildung an den Betonrippen ist nicht möglich, da die 
Rippen durch die vorstehenden Nasen der Steine verkleidet 
werden. Es ist also eine vollkommene Steinunterschicht ohne 
Zementfuge vorhanden. Die Steine sind p o r ö s .

Die Kleine’sehe Decke mit I-Trägern dürfte sich weniger 
eignen, da anzunehmen ist, daß sich an den s i c h t b a r e n  
B e t o n f u g e n  und den T r ä g e r  f l a n s c h e n  Schwitz
wasser bildet. — H. B.

3. Die in einem Raum vorhandene Luft vermag bei einer 
bestimmten Temperatur auch nur einen bestimmten Prozentsatz 
Feuchtigkeit zu tragen. Um Schwitzwasser-Bildungen an 
Wänden und Decken zu verhüten, müssen daher die den Raum 
begrenzenden Konstruktionsteile einen derartig hohen Wärme- 
sehutz bieten, daß der Taupunkt der Luft nicht unterschritten 
wird.

Betrachtet man nach diesem Grundgesetz die beabsichtigte 
Konstruktion der Decke, so ist zu berücksichtigen, daß die 
Raumluft in Großviehställen immer einen hohen Prozentsatz 
Feuchtigkeit enthält. Es genügt daher oft nur eine ganz geringe 
Abkühlung, um Schwitzwasser zu erzeugen. Die Isolier-Wirkung 
der Decke muß mithin hochwertig sein. Allgemein ist zu sagen, 
daß die Isolier-Wirkung der Hohlsteindecken für Ställe allein 
nicht ausreicht, um Schwitzwasser-Bildungen auszuschließen.

Die Isolier-Wirkung einer Konstruktion ist abhängig von 
der Wärmeleitzahl der verwandten Baumaterialien und deren 
Stärke, auch davon, ob die Konstruktion vertikal oder horizontal 
den Raum begrenzt. Beton hat nach Hencky die Wärmeleitzahl 1,14, 
Ziegelmauerwerk k =  0,6. Daraus ergibt sich rein theoretisch, 
daß sich überall da, wo sich die Betonmasse befindet (in den 
Stegen oder Rippen), eher Schwitzwasserbildung eintreten muß 
als da, wo sich die dünne Ziegelschale mit der Luftschicht 
darüber berührt. Das System der Steine ist dabei gleichgültig. Die 
Hohlräume der Spezialsteine bieten einen besseren Wärmeschutz, 
als der volle Ziegelstein, insbesondere aber eine Material- 
Ersparnis mit dem Hauptzweck der Gewichtsverringerung. Die 
Wirkung dieser Luftschichten wird überschätzt. Ich empfehle 
die Schrift von Dr. Ing. Karl Hencky, München, „Die Wärme- 
verluste durch ebene Wände“, Verlag R. Oldenbourg, Berlin, 
München, zum Studium.

Für die Konstruktion empfehle ich zur Erzielung einer Decke 
mit hoher Wärmesperrfähigkeit, welche eine Schwitzwasser- 
Bildung unbedingt ausschließen muß, außerdem auch bewirkt, 
daß die Raumluft im Winter warm, im Sommer aber kühl bleibt, 
eine Anordnung nach folgender Art: Der Stall bekommt
in diesem Fall eine reine Eisenbeton-Plattenbalkendecke. 
Diese wird oben mit einer mindestens 3 cm starken Torfoleum- 
Leichtplattenschieht isoliert, darüber kommt entweder eine 
Magerbeton- oder , Schlackenbeton- oder Gipsestrichschicht in 
etwa 3 cm Stärke. Letztere hat lediglich den Zweck, 
die Isolierschicht vor Beschädigungen zu schützen. Damit 
erzielen Sie die gleiche Wirkung, als sie 50—55 cm starkes 
Mauerwerk bietet. Das Material ist sehr leicht, was nicht 
unbedeutend für die Eiseneinlagen der Decke ist. Die Isolier
platten haben die außerordentlich niedrige Wärmeleitzahl 0,042, 
1 cm Stärke entspricht wärmetechnisch 13—14fachem Ziegcl- 
mauerwerk. Das Raumgewicht beträgt nur 200 kg für 1 cbm. 
Die 3 cm starke Platte wiegt mithin nur 6 kg für 1 cbm. Her
steller dieser Platten sind die Torfoleumwerke, Eduard Dycker
hoff, Poggenhagen bei Hannover, Strecke Hannover-Bremen. 
Von dort erhalten Sie auch jede gewünschte Auskunft, auch über 
die sonstige Anwendung der Platten im Stall- wie auch Wohn
hausbau usw. — Georg S c h u l z e ,  Architekt in Halle a. S.

Z u r  A n f r a g e  1 i n  Nr.  22. (V e r n i c h t u n g  v o n  U n 
g e z i e f e r . )  Wenn der Bau nicht bewohnt ist, so ist, zahlreichen 
Erfahrungen nach, ein Ausräuchern mit Blausäure-Dämpfen ein 
vollständig zuverlässiges und unbedingt tödlich wirkendes Ver
fahren, um Ungeziefer zu beseitigen. —

Dr.-Ing. F. M o l l  in Berlin-Südende,
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