
DEUTSCHE BAUZEITUNG
59. JAHRGANG * N2 1 * B E R L IN , D E N  3. J A N U A R  1925

H E R A U S G E B E R ;  P R O F E S S O R  E R IC H  B L U N C K , ARCH.  
SCHRIFTLEITER: REG.-BAUMEISTER a. D. FRITZ EISELEN.

Alle Rechte Vorbehalten. — F ür nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.

Rückblick und Ausblick!
l ic k e n  w ir a u f  d a s  J a h r  1924 z u rü ck , so sind  es h au p tsä c h lic h  d re i M om ente, d ie  v o n  
b e s tim m en d em  E influß  au f u n se r  g e sam te s  W ir tsc h a fts le b e n  und  d am it a u c h  au f d ie  B a u 
tä t ig k e i t  gew esen  s in d : d ie  A u sw irk u n g  d e r g eg en  E n d e  1923 e in se tzen d en  S tab ilis ie ru n g  
d e r  M ark , d e r  K a p ita lm a n g e l u n d  d ie  d a m it v e rb u n d e n e  K re d itn o t, u nd  die, te ils  au s 
dem  b e w u ß te n  W illen  u n se re r  G egner, te ils  au s  u n se re r  e igenen  W ir ts c h a f ts la g e  sich  
e rg eb en d e , a u f  v ie len  G eb ie ten  noch  im m er a n d a u e rn d e  A b sch ließung  D e u tsch lan d s  vom  
W e ltm a rk t. A ls w e ite re s  M om ent k o m m t d as  D a w e s -G u ta c h te n  h inzu , das im  v e r 
flossenen  J a h r e  e rs t  se in en  S c h a tte n  v o ra u sw a rf , im J a h re  1925 a b e r  in se in e r vo llen  
S ch w ere  z u r  W irk u n g  kom m en  w ird .

F ü r  d ie  B a u tä t ig k e i t  im  b eso n d e ren  sind  a ls  w e ite re  w ich tig e  M om ente zu v e rze ich n en : 
d ie  E rh e b u n g  d e r  M ie tz in ss teu e r u nd  d ie  d a m it gew o n n en e  M öglichkeit d e r  G ew äh ru n g  v o n  M ie tz inssteuer-H ypo- 
th e k e n  fü r N eu b au ten , d ie  fo r tsc h re ite n d e , w enn  a u c h  zu lan g sam e  A n n äh e ru n g  der M ieten a n  den  F ried en sw ert, 
d ie  a llm äh lich e  L o c k e ru n g  d e r  Z w a n g sw irts c h a ft im  W o h nungsw esen . A ls ein  a lle rd in g s  te u e r  e rk a u f te r  G ew inn 
is t fe rn e r  d ie  n u n  w oh l a llg em ein e  k la re  E rk e n n tn is  zu buchen , d aß  m an  sich  m it den  „b illig e n “ E rs a tz b a u 
w eisen  a u f  fa lsch em  W eg e  b e fan d , u n d  d ie  sich  eb en fa lls  im m er m eh r b ah n b rech en d e  E in s ich t, d aß  w ir es 
u n s  b e i u n s e re r  W ir ts c h a f ts la g e  a u f  d ie  D a u e r  n ic h t le is te n  k ö n n en , d ie  b au re ifen  S tra ß e n  liegen  zu lassen , 
u m  d ra u ß e n  im  F la c h b a u  W o h n u n g en  un d  E ig e n h ä u se r  fü r d ie  u n b e m itte lte  B ev ö lk e ru n g  zu schaffen . —

N ach  dem  Z a h le n ta u m e l des J a h r e s  1923 h a t  un s d ie  S ta b ilis ie ru n g  d e r  M ark e rs t w ied e r einen k la re n  
B lick  ü b e r  u n se re  W ir ts c h a f ts la g e  g e s ta t t e t ,  d ie  rie s ig en  S ch e in g ew in n e  s ind  zum eist in N ich ts  z e rf la tte rt , 
h ab en  sich  in  u n g e h e u re  V e rm ö g e n sv e rlu s te  v e rw a n d e lt .  E ine  s ta rk e  V e rte u e ru n g  d e r  L e b e n sh a ltu n g  se tz te  
e in , d ie  sich  n ach  a n fä n g lic h e n  S p rü n g en  u n d  S ch w an k u n g en  au f ziem lich  g le ich b le ib en d e r H öhe h ie lt, d ie  vom  
S ta tis t is c h e n  R e ic h sa m t, n a c h  a lle rd in g s  s ta rk  an g ezw e ife lten  B erech n u n g sm eth o d en  u nd  b ee in flu ß t d u rch  die 
n ied rig en  M ieten , zum  1,22 fach en  des F rie d e n sp re ise s  fe s tg e s te ll t  w o rden  is t. In  d e r B a u tä t ig k e i t  lieg t d er 
S a tz  d e r  V e r te u e ru n g  jed en fa lls  h ö h e r. N achdem  in d e r le tz te n  Z e it d e r In f la tio n  F o rd e ru n g e n  g e s te ll t  w urden, 
d ie  b is zu e inem  V ie lfach en  d es  F rie d e n sp re ise s  a n s tie g e n , d a  ja  N iem and  w u ß te , w elchen  W e rt das G eld v o n  
h e u te , m o rg en  h ab en  w ü rd e , h a t  sich  au ch  h ie r ein  n ah ezu  k o n s ta n te s  M aß h e rau sg eb ild e t, d a s  h e u te  i. M. m it 
d em  1,5 fach en  des F rie d e n sp re ise s , in  d en  b e se tz te n  rhe in isch en  G eb ie ten  m it dem  1,7 fach en  an zu n eh m en  is t.

D iese  h o h e n  B a u k o s te n  h a b e n  z w a r d ie  n o ch  im m er v o rh a n d e n e n  b e g ü te r te n  B au h erren  n ic h t vom  B auen  
z u rü c k g e s c h re c k t u n d  so seh en  w ir a u f  dem  G eb ie te  des E ig en L au sb au es  fa s t ü b e ra ll im  v e rg a n g e n e n  J a h r  
e in e  b e so n d e rs  re g e  T ä tig k e it ,  u n d  w e r u n se re  u n d  a n d e re  F a c h z e itsc h r if te n  d u rc h b lä tte r t,  fin d e t in ih n en  au ch  
W e rk e , d ie  im  R e ic h tu m  ih re r  A n lag e  u n d  A u s s ta ttu n g  n ic h t h in te r  ü p p ig en  A n lag en  aus d e r F ried en sze it 
z u rü ck  s teh en . A b e r R eich , S ta a t  u n d  G em einden  h ab en  sich  in  ih re r  B a u tä t ig k e i t  w e itg eh e n d e  Z u rü c k h a ltu n g  
a u fe r le g t, s e lb s t a n g e fa n g e n e  B a u te n  w u rd en  z. T . s t il lg e le g t; au ch  d ie  e ine Z e itlan g  n ach  B een d ig u n g  des 
K rie g e s  a u ß e ro rd e n tl ic h  re g e  B a u tä t ig k e i t  d e r In d u s tr ie , d e r  B an k en  u n d  so n s tig e r  G ro ß u n te rn eh m u n g en  h a t 
s t a r k  a b g e fla u t, w e n n  a u c h  a u f  d ie sen  G eb ie ten  im  v e rg a n g e n e n  J a h r e  noch  eine  R eihe  h o c h b e d e u te n d e r  W erk e  
zu  E n d e  g e fü h r t  w o rd e n  sind . E s  sei h ie r  z. B. n u r  h in g ew iesen  au f d ie  g ro ß en  K o n to rh a u s -B a u te n  in H am b u rg  
u n d  D ü sse ld o rf, a u f  d ie  g ro ß e n  M essebau ten , d ie  in  L eipzig , K öln , F ra n k fu r t  a. M., B erlin  fe r tig g e s te llt  bzw . 
n eu  e in g e le ite t w o rd e n  sin d , u n d , um  au ch  d ie  ö ffen tliche  B a u tä t ig k e i t  n ic h t a u ß e r  a c h t zu la ssen , au f die 
g ro ß en  P o s tb a u te n  in M ünchen , N ü rn b e rg , L e ip z ig  u sw .; a u f  d ie  V o llen d u n g  d e r g ro ß en  B ah n h o fse rw e ite ru n g  
in  F ra n k f u r t  a. M., sch ließ lich  au ch  a u s  dem  G eb ie te  des B au in g en ieu r-W esen s au f die V o llendung  u n i  In b e tr ie b 
n ah m e  d es  g ro ß e n  K ra f tw e rk e s  am  W a lc h en see , des H afen s in  K ö n ig sb e rg , d ie  V e rlä n g e ru n g  d e r N ord -S üd - 
U n te rg ru n d b a h n  in  B erlin , d ie  en e rg isch e  F ö rd e ru n g  d e r  B a u a rb e ite n  am  M ain-D onau- u n d  N ec k a r-K a n a l u. A.

N och  im m er is t  a u c h  im  v e rflo ssen en  J a h r e  d ie  B eschaffung  n eu e r W o h n u n g en  zu r A u sfü llu n g  d er 
L ü ck en , d ie  d ie  L a h m le g u n g  d e r  B a u tä t ig k e i t  im K rieg e  z u n ä c h s t geschaffen  u n d  die d e r  M angel an  M itte ln  
u n d  eine  zu  s p ä t  a ls  fa lsch  e rk a n n te  W o h n u n g sp o litik  b ish e r n ic h t au szu fü llen  g e s ta t te t  h a t, d ie  w ich tig s te  
A u fg ab e  d e r  g a n z e n  B a u tä t ig k e i t  gew esen . H ie r h a t  m an  zu  n eu en , E rfo lg  v e rsp re c h e n d e n  M itte ln  gegriffen , 
o hne  je d o c h  b ish e r d ie  le tz te n  K o n seq u en zen  zu z iehen . D ie V e rte u e ru n g  des B auens, d ie  zu sp ä te  u n d  n ic h t 
a u s re ic h e n d e  B e re its te llu n g  v o n  M itte ln , d as  F e s th a lte n  an  B estim m ungen , d ie  e ine  fre ie  E n tfa l tu n g  d e r 
p r iv a te n  B a u tä t ig k e i t  n o ch  im m dr b eh in d e rn , h ab en  d a h e r  d azu  g e fü h r t, d a ß  die T ä tig k e it  im  W o h n u n g sb au  
m eh rfach  h in te r  d en  E rw a r tu n g e n , z. T . a u ch  h in te r  d e rjen ig en  v o n  1923 zu rü ck g eb lieb en  is t, w en n  au ch  in 
e in ze ln en  S tä d te n  sch ö n e  E rfo lg e  au fzu w eisen  sind . W ir m üssen  es un s v e rsag en , h ie r  au f d iese  F ra g e  n ä h e r  
e in zu g e h en , b r in g e n  a b e r  a n  a n d e re r  S te lle  in  d ie se r u n d  d en  fo lg en d en  N um m ern k u rze  B e rich te  au s  e in e r 
A n zah l d e u tsc h e r  G ro ß s tä d te , in den en , te ils  d u rc h  le ite n d e  P e rsö n lic h k e ite n  d e r s tä d tis c h e n  V e rw a ltu n g , te i ls  
d u rc h  im  b a u w ir ts c h a f tlic h e n  L eb en  s te h e n d e  A rc h ite k te n , d ie  L e is tu n g e n  des J a h re s  1924 au f d iesem  G eb ie te  
u n d  d ie  P lä n e  u n d  A u ss ic h te n  fü r 1925 n ä h e r  e r lä u te r t  w erd en . E s sind  d a rn a c h  z. T . se h r  u m fan g re ich e  
W o h n u n g sb a u p ro g ra m m e  fü r 1925 a u fg e s te l lt  u n d  in  ih re r D u rch fü h ru n g  finanziell g e s ich e rt. —

W ir h a b e n  sch o n  k u rz  d ie  B ez ieh u n g en  D eu tsch lan d s  zum  A u slan d e  g e s tre if t. H ab en  a u c h  v e r te u e r te  
P ro d u k t io n  u n d  b e so n d e re  M aß n ah m en  des A u s lan d es  d ie  A b sa tzm ö g lich k e iten  u n se re r  In d u s tr ie  im  v e rg a n g e n e n  
J a h r e  v ie lfa c h  b e s c h rä n k t, so is t  doch  a n d e re rse its  auch  d ra u ß e n  die E rk e n n tn is  g ew ach sen , d a ß  ein  Z u sam m en 
g eh en  in  v ie le n  F ra g e n  m ög lich  u n d  im  e igenen  In te re s se  n ö tig  is t. Je d e n fa lls  h a t  u n s  d a s  v e rg a n g e n e  J a h r  
in  d e r  A n n ä h e ru n g  u n d  in  d e r  W ie d e ra n k n ü p fu n g  z e rr iss e n e r  B ez ieh u n g en  im m erh in  e in  k le in e s  S tü c k  v o rw ä r ts 
g e b ra c h t  d a s  g il t  a u c h  a u f  dem  G eb ie te  d e r  T ech n ik  u n d  des B au w esen s. D er S tä d te b a u -K o n g re ß  in 
A m ste rd a m  d e r  W e lt-K ra ft-K o n g re ß  in  L o n d o n , G em e in sch a fts re isen  d e u ts c h e r  F a c h g e n o sse n  n a c h  E n g la n d  
zum  S tu d iu m  d e r  F o r ts c h r i t te  u n d  P lä n e  a u f  dem  G eb ie te  des S tra ß e n b a u e s , v o r  a llem  im  H in b lick  a u f  den
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K ra itw a g 'e n -V e rk e h r , d ie  E ise n b a h n te c h n isc h e -T a g u n g  in B erlin  u. a . sind  E ta p p e n  a u f  d iesem  W ege. 
E rfreu lich erw eise  m ehren  sich  au ch  w ied er d ie  A u fträ g e  an  d e u tsc h e  G ro ß b au firm en  a u s  dem  A u slan d e , und  
d e r d eu tsch e  A rc h ite k t u nd  In g e n ie u r  h ab en  h ie r u n d  d a  au ch  w ied e r a ls  S tä d te b a u e r  o d e r  bei an d e ren  
A ufgaben  d o r t ein lo h n en d es F e ld  fü r ih re  T ä tig k e it  ge fu n d en . —  • '  ,

G anz b eso n d ers  sch w er h a t  u n se r  B au g ew erb e  u n d  h ab en  d ie  im  fre ien  B e ru fs leb en  s te h e n d e n  A rc h ite k te n  
u n d  In g en ieu re  u n te r  dem  D arn ied e rlieg en  d e r B a u tä t ig k e i t  u n d  den  Z w an g sm aß n ah m en  g e li tte n , d en en  d iese  
u n d  d e r  W o h n u n g sb au  im b eso n d eren  u n te rw o rfen  w o rd en  is t u n d  u n te r  d en en  d ie se r  z. T . noch  s te h t. D ie 
u n zu re ich en d e  B a u tä tig k e it und  die h e u tig e  R ic h tu n g  u n se re r  L o h n p o litik  h ab en  b e re its  zu e inem  s ta rk e n  
A b w an d ern  v on  g e le rn ten . B a u a rb e ite rn  in an d e re  lo h n en d e re  B e trieb e  g e fü h r t u n d  h ab en  zu g le ich  d ie  H e ra n 
b ild u n g  e ines au sre ich en d en  tü ch tig en  N achw uchses v e rh in d e r t ,  so d a ß  es im v e rg a n g e n e n  J a h r e  ste llen w e ise  
schon  an  den  n ö tig en  K rä fte n  g e feh lt h a t, um  se lb s t d ie  e in g e sc h rä n k te n  B au p ro g ram m e  v o ll d u rch zu fü h ren . 
So is t  die F ra g e  des b au h an d w erk lich en  N ach w u ch ses zu e in e r b ren n e n d e n  g ew o rd en , d ie  im  k o m m en d en  
J a h re  u n se re  v o lls te  A u fm erk sam k e it v e rd ie n t. U n te r den  im fre ien  B eru fs leben  s te h e n d e n  A rc h ite k te n  u nd  
In g en ieu ren  h a t au ch  im v e rg a n g e n e n  J a h r e  neben  e in e r k le in e re n  Z ahl im m er noch  g u t b e sc h ä f tig te r , e ine 
g ro ß e  Z ahl so lcher g e s ta n d e n , d ie  n u r  m ühsam  ih r L eb en  g e fr is te t, o d e r sich  n o tg e d ru n g e n  z. T . au ch  a n d e ren  
B erufen  zu g ew en d e t haben . F ü r  den  ju n g e n  N achw uchs au s  den  te c h n isc h e n  H o ch sch u len  u n d  den  B au- 
g ew erk sch u len , d e r  seine V o rb ild u n g  ab g esch lo ssen  h a tte , fe h lte  v ie lfach  d a s  F e ld  zu  p ra k t is c h e r  B e tä tig u n g . 
H ier m uß  un d  k a n n  bis zu gew issem  G rad e  W an d e l g esch affen  w erden , w enn  au s  d e r  N o t g eb o ren e  E in ric h tu n g e n  
d ie  au f e ine  A rt V e rs ta a tlic h u n g  bzw . V e rs ta d tlic h u n g  auch  p r iv a te r  B au au fg ab en , v o r  a llem  des W o h n u n g s
baues, h in au s lau fen , w ied e r ab g eb au t, w enn d ie  M itte l, d ie  je tz t  fü r den  W o h n u n g sb a u  flüssig  g e m a c h t w erd en , 
n ich t, w ie es v ie lfach  gesch ieh t, e in se itig  u nd  v o rw ieg en d  an  u n te r  s tä d tis c h e r  A u fs ich t s te h e n d e  o d e r g em ein 
n ü tz ig e  B au g ese llsch a ften , die d iesen  N am en  n ic h t im m er m it R e c h t fü h ren , v e rg eb en , so n d e rn  a u c h  dem  U n te r
nehm ertum  u nd  dem  p r iv a te n  B au h e rrn  in  s tä rk e re m  M aße zu g än g lich  g e m a c h t w erd en . E in ig e  S tä d te , 
n am en tlich  in S ü d d eu tsch lan d , sind  h ie r schon  m it g u tem  B eisp ie le  v o ra n g e g a n g e n . E in e  w e itg eh e n d e  
F ö rd e ru n g  d e r p r iv a te n  B a u tä tig k e it w ird  d a h e r  zu den  v o rn eh m sten  A u fg ab en  des J a h r e s  1925 g eh ö ren . —

D urch  d iese u n zu re ich en d e  B esch äftig u n g  k o n n te n  sich  au ch  d ie  im  fre ien  B eru fs leben  s teh en d en  A rc h ite k te n  
u nd  In g en ieu re  e in e r w ich tig en  E rru n g e n sc h a ft, d ie  ihnen  d as  J a h r  1923 noch  k u rz  v o r  T o re ssch lu ß  g e b ra c h t 
h a t, le id e r n u r in b e sch rän k tem  M aße e rfreu en , näm lich  d e r W ie d e ru m s te llu n g  ih re r G eb ü h ren o rd n u n g , d ie  d e r 
sp ru n g h a ften  E n tw e r tu n g  in d e r  In f la tio n sze it n ic h t h a t te  fo lgen  k ö n n en , a u f  G o ldbasis u n d  d e r  nach  
jah rz e h n te la n g e m  S treb en  e n d lic h e r re ic h te n  A n e rk e n n u n g  d e rse lb en  a ls  „ü b lich e  V e rg ü tu n g “ w e n ig s te n s  d u r c h - 
d ie vom R eichsfinanzm in iste rium  v e r tre te n e n  B au v e rw a ltu n g e n . Z w ar b e d e u te t d a s  b ish e r E rre ic h te  noch  
k e in en  v o llen  E rfo lg  un d  die a ls K om prom iß  e n ts ta n d e n e  F a ssu n g  d e r G eb ü h ren o rd n u n g  e n ts p r ic h t noch  
k e in esw eg s a llen  b e re c h tig te n  A n sp rü ch en  d e r fre ien  B eru fe, im m erh in  is t ab e r e ine  b ed e u tu n g sv o lle  G ru n d lag e  
geschaffen , au f d er sich  im J a h r e  1925 w e ite rb au en  läß t.

H a t d as  J a h r  1924 m it B ezug  au f den  U m fang  d e r  B a u tä t ig k e i t  au ch  d ie  H offnungen  n u r  z. T . e rfü llt , 
so is t es doch re ich  g ew esen  an  P län en , fü r d ie  g u te  L ö su n g en  au f dem  W ege des W e ttb e w e rb e s  g e su c h t 
w urden . An d iesen , te ils  in te rn a tio n a le n , te ils  d eu tsch en  W e ttb ew erb en  is t  d ie  B e te ilig u n g  u n te r  d en  o b w a l
te n d e n  V e rh ä ltn issen  v ie lfach  eine  seh r g ro ß e  gew esen . D en H ö h e p u n k t, jed e n fa lls  u n te r  den  d eu tsc h e n  
W e ttb ew erb en , d ü rf te  dab e i, ab g eseh en  v on  dem  F a s sa d e n -W e ttb e w e rb  d e r  D. A. Z. m it ü b e r  500 E n tw ü rfe n , d e r  
Id een -W ettb ew erb  um  d ie  U m g e s ta ltu n g  des M ü n s te rp la tzes  in Ulm m it 450 e in g e re ich ten  E n tw ü rfe n  e rre ic h t 
haben , w obei d e r R eiz  d ie se r re in  id ea len  A ufgabe  n eb en  d e r  un fre iw illig en  M uße so v ie le r  tü c h tig e r  K rä f te  n o ch  in 
besonderem  M aße m itg e sp ro c h e n  h ab en  d ü rf te . L e id e r la s sen  die S o rg fa lt d e r  V o rb e re itu n g , d ie  H öhe d e r 
P re ise , die B eh an d lu n g  d e r B ew erb er a u c h  je tz t  noch  ö f te r  d ie  n ö tig e  R ü c k s ic h t v e rm issen , w äh rö n d  g e ra d e  
in d e r  h eu tig en  Z eit d ie  a u ssc h re ib e n d e n  S te llen  sich  dessen  b e w u ß t sein  m ü ß ten , d aß  se lb s t im  g ü n s tig s te n  
F a lle  d ie  a u sg e se tz te n  P re ise  n ic h t e n tfe rn t ein  Ä q u iv a len t sein  k ö n n en , e in e rse its  fü r d en  e ig en e n  G ew inn , 
an d e re rse its  fü r den  u n g eh eu ren  A u fw an d  a n  K ra ft, b a u k ü n s tle risc h e m  K ö n n en  u n d  tech n isch em  W issen , den  
so lche  A u fg ab en  o ft e rfo rd e rn , so d aß  den  B ew erb e rn  w en ig s ten s  w e ite s tg e h e n d e  E rle ic h te ru n g e n  g e w ä h rt und  
R ü ck sich ten  e n tg e g e n g e b ra c h t w erd en  m ü ß ten . N ach  d ie se r R ic h tu n g  m ü ß te n  a u c h  d ie  P re is r ic h te r  g an z  
beso n d ers  ih ren  E influß  g e lte n d  m achen . W ir m ö ch ten  hoffen, d aß  d iese  E rk e n n tn is  sich  im J a h r e  1925 noch  
s tä rk e r  a ls  b ish e r d u rch rin g en  m öge, d aß  a n d e re rse its  S ta a t , G em einden  u nd  P r iv a te  au ch  1925 d u rc h  A u s
sc h re ib u n g  in te re s s a n te r  W e ttb ew erb e , d ie  n o tle id en d en  fre ien  B eru fe w e ite r  u n te rs tü tz e n , u n d  w enn  d iese  zu r V e r
w irk lich u n g  kom m en, d an n  au ch  e inen  P re is tr ä g e r  zu r w e ite ren  B ea rb e itu n g  d e r  A u fg ab e  h e ra n z ie h e n  m ö ch ten .

U nser R ü ck b lick  au f d as  J a h r  1924 w ü rd e  u n v o lls tä n d ig  sein , w o llten  w ir n ic h t au ch  d e r  te c h n isc h e n  
L e istu n g en  und  b a u k ü n s tle r isc h e n  S trö m u n g en  des v e rg a n g e n e n  J a h re s  in D e u tsc h la n d  m it e in ig en  W o rte n  
g ed en k en . D ie Z eit e ines J a h re s  is t  a lle rd in g s  fü r d ie  G eb ie te  des B au in g en ieu rw esen s  u n d  d e r  A rc h ite k tu r  
zu k u rz , um  d a ra u s  ein b e s tim m tes  F a z it  z iehen  zu w ollen , d en n  w ed er p flegen  au f d iesen  G eb ie ten  m it e inem  
S ch lage g ru n d leg en d e  F o r ts c h r i t te  u n d  epoch em ach en d e  E rfin d u n g en , w ie w ir sie au f dem  G eb ie te  d es  M a
sch in en b au s u nd  d e r E le k tro te c h n ik  w ied e r e r le b t h ab en , an  d ie  Ö ffen tlich k e it zu tr e te n , n och  v o llz ie h t sich 
eine  sp ru n g h a fte  W a n d lu n g  in b a u k ü n s tle r isc h e n  A n sch au u n g en . W ir k ö n n en  d a h e r  n u r  v e rze ich n en , d a ß  d as  
J a h r  1924 au ch  n ach  d ie se r R ic h tu n g  k e in  u n fru c h tb a re s , d aß  es v ie lm eh r ein  J a h r  z ie lb ew u ß te r, in te n s iv e r  
A rb e it u nd  s te tig en  F o r ts c h r i t te s  g ew esen  is t, d aß  b e s tim m te  S trö m u n g en  in b a u k ü n s tle r is c h e r  B ez ieh u n g  sich 
sc h ä rfe r a u sg e p rä g t haben , d aß  v o n  e in ze ln en  k ü h n e n  N eu ere rn  g e p rä g te  u nd  m it m eh r o d e r w en ig e r G lück  in 
d ie  T a t  u m g ese tz te  S ch lag w o rte , w ie z. B d as  „ F a rb e  in d ie  A rc h ite k tu r !“ b re ite re  K re ise  e r fa ß t u n d  auch  
zu e in e r fe s te ren  A n sch au u n g  e n tw ick e lt hab en , d aß  au s  dem  S treb en  n ach  n eu en  A u sd ru c k sfo rm e n  fü r u n se re  
m o d ern en  B au au fg ab en  —  ganz ab g eseh en  vo n  D enen , die in  d e r  b e w u ß te n  A b k eh r vom  A lten  u n d  d e r  g ru n d 
sä tz lich en  V e rn e in u n g  je d e r  Ü b erlie fe rung  N eues um  je d e n  P re is  zu  schaffen  su ch en  —  sich  b e re its  e rfreu lich e  
A n sä tze  zu e in e r F o rte n tw ic k lu n g  h e ra u sg e b ild e t haben . A uch  u n se r  H o c h sc h u lu n te rr ic h t is t  n e u e re n  B estreb u n g en  
g e fo lg t, e in e rse its  in d e r  im m er sc h ä rfe re n  B e to n u n g  d e r E in h e it v o n  T e c h n ik  u n d  W ir tsc h a ft, a n d e re rse its  in  d e r 
E rk en n tn is , d aß  d as  W ic h tig s te  in d e r  E rz ie h u n g  zum  B a u k ü n s tle r  n ic h t in  d e r  w issen sch a ftlic h en  B e h e rrsc h u n g  
d e r ü b e rlie fe rten  S tilfo rm en  b e s te h t, so n d e rn  in d e r  F ä h ig k e it,  e inen  B a u g e d a n k e n  b a u k ü n s tle r is c h  zu  g e s ta lte n . 
D em  V ernehm en  n ach  h ab en  sich  A b sich ten , den  A rc h ite k tu r -U n te rr ic h t n ach  d ie se r  R ic h tu n g  an  d en  p re u ß i
schen  H o ch sch u len  u m zu ste llen , b e re its  zu fe s te ren  P län en  v e rd ic h te t . W ir e rhoffen  W e ite re s  vom  J a h r e  1925.

W ir k ö n n en  un se re  B e tra c h tu n g e n  n ich t sch ließen , o hne  u n s  zum  S ch lu ß  an  u n se re  L ese r zu w en d en , 
v o r d ie  w ir zu B eg inn  des J a h re s  1924 m it e inem  b estim m ten  P ro g ra m m  g e tr e te n  sin d , d a s  w ir se itd em  noch  
w e ite r  a u sg e b a u t hab en . W iew e it es uns, m it H ilfe u n se re r  M ita rb e ite r , d en en  w ir an  d ie se r S te lle  u n se re n  
D an k  au ssp rech en , g e lu n g en  is t, u n se re  A b sich ten  in d ie  T a t  u m zu se tzen , m üssen  w ir ih rem  U rte il ü b e rla ssen . 
W ir w o llen  bei dem  E rre ich ten  a b e r  au ch  n ic h t s teh en b le ib en  u n d  hoffen , d aß  eine  k rä f t ig e  E n tw ic k lu n g  d e r  
B a u tä t ig k e i t  im J a h r e  1925 und  d ie  M ita rb e it b re ite s te r  K reise  u n s d ab e i in  re ich em  M aße u n te rs tü tz e n !  —
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Die Innenarchitektur auf den Dampfern des Norddeutschen Lloyd.
A rchitekt: Professor P. L. T r o o s t  in München.

Von Dr. Franz A r c n s ,  München. (Hierzu eine Bildbeilage und die A bbildung S. 7.)

n  zw iefacher R ich tu n g  lä ß t  sich 
d ie  B ed eu tu n g  kennze ichnen , 
die dem  in n en a rch itek to n isch en  
S ch affen  des A rc h ite k te n  P ro 
fesso r P. L. T r o o s t  inn e rh a lb  
d e r n eu e ren  d eu tsch en  K u n s t
en tw ick lu n g  zukom m t.

E rs te n s  e inm al h a t  d ieser 
M ünchener A rc h ite k t d u rch  die 
ebenso  zw eck- u nd  sinnvo lle  a ls  

ä s th e tisc h  se lb s tän d ig e  G e s ta ltu n g  se iner In n en räu m e  
den  W eg  gew iesen , au f dem  es m öglich  w a r, d ie  ba ld  
zu g e is tlo se r A d d itio n  v on  M aurer- u nd  M öbelfab rikan 
te n a rb e it v e rk ü m m erte , b a ld  zum  S p ie lp la tz  e igen 
sü c h tig e r  D ile tta n tism e n  m iß b ra u c h te  In n e n a rc h ite k tu r  
w ieder in  ih re  u n v e rä u ß e r lic h e n  R ech te  e inzusetzen .

Zum  zw eiten  h a t  e r a b e r  au ch  d u rch  d ie  ihm  
eigen tü m lich e  F o rm g eb u n g  in  e iner Z eit, d a  m an  g a r  
zu g e rn  u n se re r g e sa m te n  a b e n d lä n d isch en  Z iv ilisa tion  
d en  T o ten sch e in  a u ss te llen  m öch te , den  trö s tlich en  
B ew eis g e lie fe rt, d aß  a u c h  h eu te  noch ein schöp feri
sches W e ite rb a u e n  au f den  so g en an n ten  „ h is to risc h e n “ 
S tilen  —  also  eine re c h t e ig en tlich e  „neue  R e
n a is san ce“ , e ine  W ie d e rg e b u rt u n v e rlie rb a re r  Schön
h e itsw e rte  au s  dem  G eiste  d e r e igenen  Z eit —■ d u rch 
a u s  m ög lich , e ine sch ro ffe , ab sich tlich e  L osre ißung  
d er G eg en w art von  d er g ro ß en  V e rg a n g e n h e it der 
eu ro p ä isch en  K u n s t d a h e r  k e in esw eg s v o n n ö ten  ist.

K au m  irgendw o  h ä tte  T ro o s t besse re  G elegenheit 
g e fu n d en , d iese zw eifache G ru n d lag e  seines Schaffens 
au g en fä llig  zu b ew äh ren , a ls  in seinen  A rb e iten  fü r 
den  N o r d d e u t s c h e n  L l o y d ,  au f dessen  P e r

so n en d am p fe rn  die S ch iffs-In n en räu m e  n u n  schon  se it 
m eh r a ls  einem  J a h rz e h n t in  a llen  T eilen , w o A n laß  zu 
ra u m k ü n s tle r isc h e r  G e s ta ltu n g  v o rlag , d u rch w eg  nach  
se inen  E n tw ü rfe n  a u sg e fü h r t w o rd en  sind . B o t doch 
g e ra d e  d ieser e ig en a rtig e  A u fg ab en k re is , d essen  E r 
sch ließ u n g  fü r die ed le re  R au m k u n s t dem  N o rd d e u t
schen  L lo y d  u n d  seinem  k ü n s tle risc h e n  B e ra te r  schon 
an sich  w ä rm s te  A n e rk e n n u n g  a lle r  um  d ie  H eb u n g  u n 
se re r G esch m ack sk u ltu r bem ü h ten  K re ise  s ich e rt, b e 
so n d ers  v ie lse itig e  G elegenhe it, h ö ch s t re a le n  Z w eck 
e rfo rd e rn issen  u n d  zug le ich  e in e r v o rtre ff lich en  D is
position  fü r den G enuß re in e r S ch ö n h e it G enüge zu 
le is ten  (denn  k au m  irgendw o  au f d e r W elt w ird  d e r 
D urch sch n ittsm en sch  w ohl so seh r zu d a n k b a re r  V er
sen k u n g  in die ä s th e tisc h e n  E in d rü c k e  d e r n ä c h s te n  
U m w elt iin g e reg t a ls  w äh ren d  d er lan g en , so rg losen  
M ußestunden  e iner g rö ß e re n  S eereise). A uch  w ird  
h ie r G e legenhe it g egeben , den  N ach w eis  zu füh ren , 
daß  ein A n k nüpfen  an  die g u te  Ü berlie fe rung , sofern  
es w ie bei T ro o s t ein sch ö p fe risch es is t, sich bei d e r 
G esta ltu n g  d er n e u a rtig e n  u nd  „m o d ern en “ U m w elt 
eines O zeandam pfers au fs  a lle rb es te  b e w ä h rt u n d  d aß  
von einem  G egensatz  d ieser T ro o s t’schen  F o rm en - 
gebung  zum „G eiste  u n se re r Z e it“ a lso  g a r  ke ine  R ede 
sein kann .

D as B au p ro g ram m  des L loyd , d essen  d u rch  die 
K rieg s jah re  a rg  gehem m te  D u rch fü h ru n g  n ach  dem  
schlim m en A d erlaß  d e r e rs ten  N ach k rieg sze iten  (d a
m als k am en  au ch  die be iden  g rö ß te n  d er von  T ro o s t 
b e re its  au sg e a rb e ite te n  S ch iffe  —  d e r e rs te  „C olm n- 
b u s“ u n d  die e rs te  „M ünchen“ —  in en g lischen  B esitz) 
w ieder neuerlich  in  S chw ung  gekom m en  is t, g ab  dem

Abb. 1. D a m p f e r  „ C o l u m b u s “. H a l l e ,  B l i c k  g e g e n  e i n e  L a n g s e i t e .  
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M ünchner A rch itek ten  v ie re rle i techn ische  V oraus- S tils , d e r im  a lte n  „C o lu m b u s“ schon  e ines d e r  g rö ß te n
Setzungen h insich tlich  d e r G rö ß en o rd n u n g en  a n  tlie d eu tsch en  H an d elssch iffe  d a rs te ll te , w äh re n d  d e r  neue

Abb. 3 i) a in i> f c r „ S i e r r a V e n t a n a “. R a u c h - S a l o  n I. K 1 a s s e.

H an d : 1. die re la tiv  k le inen  S ch iffsk ö rp e r d e r soge
n an n ten  „W ese r “-K lasse ; 2. d ie  s ta tt lic h e n  S ü d 
a m e r ik a -D a m p fe r  d er so g en an n ten  „ S ie r ra “ - K lasse ; 
3. die g ro ß en  Schiffe m it d eu tsch en  S tä d te n a m e n  w ie 
die „M ünchen“  d ie  „ S tu t tg a r t“ u n d  die k ü n ftig e  
„B e rlin “ un d  end lich  4. den  R ie sen d am p fe r g rö ß ten

D am pfer g le ich en  N am en s zu r Z e it ja  ü b e rh a u p t das 
g rö ß te  d e u tsc h e  S ch iff is t.

D ieser U n te rs c h ie d lic h k e it d e r  sch iffsb au tech 
n ischen  G eg eb en h e iten  t r a g e n  T ro o s ts  R au m sch ö p fu n 
g en  in v e rs tä n d n is v o lls te r  W eise  R ech n u n g . E r  w eiß  
sieli den  b esch e id en en  D im ensionen  d er „ W e se r“-
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Abb. i . D a m p f e r  „ C o l u m b u s “. B l i c k  i n  . di e  B i b l i o t h e k  u n d  V e r b i n d u n g s g a n g .

Abb. 5. D a m p f e r  „ C o 1 u m b u s“. S p e i s e s a a l  I. K l a s s e .  
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K lasse, bei der n a tu rg e m ä ß  b ü rg e rlic h  - in tim e  R a u m 
stim m ungen  überw iegen , ebenso g u t  an zu p assen , w ie 
den  R iesen au sm aß en  des „C o lum bus“ , die ja  freilich  
d e r  E n tfa ltu n g  se in e r k ü n ste riseh en  P h a n ta s ie  fre ie ren  
Spielraum  gaben .

R e c h t in te re ssan te  E inb licke  in d ie  inn ige  V e r
flech tung  tech n isch er u n d  ä s th e tisc h e r G esich tsp u n k te , 
d ie  bei dem  schon  in den  e rs ten  A nfängen  jedes neuen  
S ch iffsb au p ro jek tes  e in se tzen d en  Z usam m en arb e iten  
zw ischen  dem  A rc h ite k te n  au f d e r  e inen, d e r te c h 
nischen  A b te ilung  des L loyd  u n d  den  au sfü h ren d en  
W erften  au f d er an d e re n  Seite  zu stan d e  kom m t, g e 
w ä h rt e ine v e rg le ichende  B e tra c h tu n g  d er A r t u n d  
W eise, w ie bei den  d rei g rö ß e ren  T y p en  d ie  G r ö ß e n -  
b e m  e s s u  n  g  u n d  B e l i c h t u n g  d e r  G e s e l l -  
s c h a f t s r ä u m e  u n d  d e r  S p e i s e s ä l e  e r s t e r  
K l a s s e  d u rc h g e fü h rt w ord en  ist.

E in  besonderes  P rob lem , a n  d essen  L ösu n g  d er 
M ünchner A rc h ite k t in e rs te r  L inie die S ich e rh e it 
seiner K om position  v ie lfä ltig  b e w ä h rt h a t, is t  d as  d er 
S  p e i s e s ä  1 e. D iese R äum e, w elche n a tu rg e m ä ß  
die g rö ß te  A nzah l von  M enschen  g le ich ze itig  au fzu 
nehm en  b estim m t sind  (in den  G ese llsch aftssä len  k a n n  
sich  die g leiche A nzah l au f d re i b is v ie r  R äum e v e r 
te ilen), m onum en ta l u n d  lu f tig  zu g e s ta lte n , e rsch ien  
vom  äs th e tisch en  w ie vom  p ra k tisc h  - h y g ien isch en  
S tan d p u n k te  au s  g le ichm äß ig  geb o ten . So en tsch loß  
sich d er A rch itek t, d ie ' schon  m it R ü c k s ic h t au f die 
W irtsch a fts fü h ru n g  w esen tlich  tie fe r g ew äh lte  L ag e  
d iese r R äum e, an g esich ts  d e re r  d ie  G efah r e iner die 
F e s tig k e it b e e in träch tig en d en  H öhe n ic h t in  F ra g e  k am , 
auch  schon  be i k le in e ren  Schiffen  zu e iner, zw ei volle 
D eckhöhen  einnehm enden  H öhe d er Säle  au szu n u tzen . 
A lle rd ings s te llten  sich doch  au ch  h ie r w ied e r K o n 
s tru k tio n se rw äg u n g en  a n d e re r  A r t  ein: es m u ß te  v e r 
m ieden  w erden , daß  n u n  e tw a  d e r g e sam te  S ch iffs
k ö rp e r se iner vo llen  B reite  nach  d u rch  d ie  H öhen 
e rs tre ck u n g  zw eier D ecks h in d u rch  vö llig  au sg eh ö h lt, 
in seinem  k o n s tru k tiv e n  G efüge a u fg e lo c k e rt w ürde . 
H ier w a r denn  n u n  eine V erm itte lu n g  zw ischen  
T ech n ik  u n d  Ä sth e tik  vo n n ö ten , die a b e r  zu einem  
seh r befried igenden  E rg eb n is  g e fü h r t h a t:  T ro o s t leg te  
die Speisesäle b a  s i 1 i k  a  1 an  u n d  ließ zw ei n ied rig e  
„S e iten sch iffe“ von  n o rm ale r D eck h ö h e  u n d  m it 
A u ß e n lic h tz u tr itt einem  m on u m en ta len  M itte lrau m  das 
G eleit geben , d e r sein  L ic h t von  g ro ß en  K ro n leu ch 
te rn  em p fän g t, aber, d u rch  A u fsch ließung  d e r  S e ite n 
w ände  g egen  den  v o rb e ilau fen d en  G ang  des oberen  
D ecks hin, tro tzd em  eine seh r re izvo lle  F e n s te rg lie d e 
ru n g  e rh ä lt, w obei sich noch  a ls  b eso n d e re r G ew inn 
d ie  M öglichkeit eines ü b e rra sc h e n d e n  E in b lick s au s  
d iesen  G ängen  in  den  festlich  b e leu c h te ten  S aa l h inab  
erg ib t. (V gl. den S pe isesaa l 1. K l. des „C o lu m b u s“ 
A bb. 5 a u f  S. 5 u n d  d er „M ünchen“ A bb. 6 au f S. 7.)

F ü r  die G e s e l l s c h a f t s r ä u m e  ze ig t sich im  
G anzen  fo lgendes B ild: Bei d er „ S ie rra “-K lasse  w a r 
e ine engere  Z u sam m en d rän g u n g  des S ch iffskö rpers  
noch u n ab w eisb ar. H ie r w ar a lso  ein D urch g re ifen  
d ie se r R äum e d u rch  m eh rere  D ecks ebenso u n zw eck 
m äßig  w ie die A n b rin g u n g  von  O b erlich te rn : ab e r, w ie 
T ro o s t auch  in d iesem  F a lle  d u rch  te ilw eise  E rh ö h u n g  
d e r R äum e n ic h t n u r fü r A tem  u n d  B lick  die g e 
w ü n sch te  F re ih e it zu gew innen , so n d ern  au ch  e inen  
re izvo llen  G egensatz  zw ischen dem  e rh ö h ten  M itte lte il 
u nd  den in n o rm ale r D eckhöhe b e lassen en  se itlichen  
N ischen  zu e rre ich en  w eiß , .so  b r in g t e r au ch  noch 
d u rch  d ie  hohen  S e iten lich te r u n d  d ie  A n p assu n g  der 
U m rißlinien an  „S p ru n g “ u nd  „B u ch t“ d e r G esam t
schiffsform  jene  besondere  A r t von  B eh ag lich k e it zu 
s tan d e , w ie sie eben n u r  zw ischen  S ch iffsp lanken  e r
z ie lbar ist. (Vgl. die R äu m e d e r  „ S ie rra  V e n ta n a “ 
A bb. 2 u n d  3 au f S. 4.)

Bei d en  g rö ß e ren  D am pfer-T ypen  t r i t t  d as  a u s 
g esp ro ch en  S chiffsm äßige d er B e lich tu n g  u n d  U m riß 
form  zw eifellos w en ig er in  den  V o rd e rg ru n d ; a b e r  a n 
g es ich ts  d e r  g e rad ezu  idea len  M öglichkeiten , w elche  
h ie r die K o n s tru k tio n  d e r rau m sch ö p fe risch en  P h a n 

ta s ie  e rö ffne te , w a r  d e r A rc h ite k t d u rc h a u s  hn  R ech t, 
w enn  e r ohne R ü c k s ic h t a u f  g ew isse  e h rw ü rd ig 
s tim m u n g sk rä ftig e  T ra d itio n e n  d es  „ K a jü te n “baus 
eben  e in fach , w o ihm  n u r d ie  T e c h n ik  so lche  b ish e r u n 
e rh ö r te  M ö g lich k e iten  a n  d ie  H a n d  g ab , hohe, lu ftige , 
v o llb e le u c h te te  R äu m e v on  reg e lm äß ig em  U m riß  zu 
sch a ffen  b e s tre b t w ar. D as spezifisch  S ch iffsm äß ige  
fin d e t ja  a u f  d e n  g ro ß en  S ch iffen  d e sh a lb  im m er noch 
seinen  k e n n ze ich n en d en  A u sd ru c k  in  d e r  W ah l der 
B au sto ffe : v o r a llem  in d e r  v ö llig en  A u ssc h a ltu n g  alles 
S te in m a te ria ls  u n d  d e r  B ev o rzu g u n g  des S ch le iflacks 
in a llen  F ä llen , w o tro tz d e m  eine  g la t te ,  u n g em ase rte  
G ru n d ie ru n g  ä s th e tisc h  u n d  sach lich  e rw ü n sc h t w ar.

B ei d iesen  g rö ß e re n  S ch iffs ty p en  la g  nu n  in der 
T a t  d ie  M ög lichke it v o r, d ie  G ese llsch a ftsräu m e  so a n 
zuo rd n en , d aß  ih n en  d as  vo lle  T a g e s lic h t, sow ohl von 
oben —  d u rch  O b e rlich te r -e- a ls  v on  d er Seite  —  
d u rc h  a rc h ite k to n isc h  v o ll a u sg e b ild e te  S aa lfe n s te r —- 
Z uström en k o n n te . D em  B estreb en , d ie  G esellschafts- 
räu m e  hoch  u n d  lu f tig  zu g e s ta lte n , s te llte  sich be i der 
S tä d te -K la sse  in so fe rn  noch  ein H in d ern is  en tgegen , 
a ls  die v e rh ä ltn ism ä ß ig  sch m ale re  B asis  d ie se r Schiffe 
m it R ü c k s ic h t au f die S ta b i l i tä t  n o ch  n ic h t d ie  D u rch 
fü h ru n g  d e r R äu m e  d u rch  zw ei vo lle  D eck h ö h en  zu
ließ. A n dem  G ese llsch a ftssa lo n  d e r  „M ünchen“
(A bb. 13 in  N r. 3) k a n n  m an  a b e r  b eo b ach ten , wie 
d e r R au m  in se in e r H ö h en w irk u n g  g e s te ig e r t  w urde  
d u rch  d ie  se n k re c h te  A u fte ilu n g  d e r  W an d fläch en , das 
A bsehen  v o n  jedem  g e s im sa r tig e n  A b sch lu ß  beim 
Ü b erg an g  d e r W a n d  -zur D eck e  u n d  d u rch  d ie  a rch i
tek to n isch e  A u sb ild u n g  d e r F e n s te r , d ie  an  sich nur 
e ine D eckshöhe  h ab en , d u rch  re izv o lle  o rn am en tie rte  
R u n d b o g en  a b e r ein sch lan k es , d e r  R au m h ö h e  en t
sp rech en d es V e rh ä ltn is  bekom m en .

B eim  „ C o lu m b u s ‘-T y p  end lich  sch w in d e t auch
diese H em m ung : h ie r f in d en  sich  a u c h  a u f  den  obersten  
D ecks R äu m e, d ie  n ic h t n u r  d e r  B re ite  n ach  d ie  volle 
E rs tre c k u n g  e ines D ecks fü llen , so n d ern  au ch  der 
H öhe n ach  zw ei D ecks ü b e rg re ife n  u n d  a u s  m eh r als 
d eck h o h en  F e n s te rn  v on  b e id en  S e iten  strah len d es 
T a g e s lic h t em pfangen . H ie r b o t sich  a b e r au ch  Ge
leg en h e it zu v o lle r rh y th m isc h e r  D urch k o m p o s itio n  der 
g e sa m te n  R au m flu ch t. (V gl. d ie  H a lle  A bb. 1, S. 3 
u n d  die B ib lio th ek  A bb. 4, S. 5 a u f  D am p fe r „C olum 
b u s“ , fe rn e r B ild b e ilag e  d er N r. 3.)

D iese E n tw ic k lu n g  e in e r g rö ß e re n  R au m re ih e  nach 
rh y th m isc h e n  G e s ic h tsp u n k te n  is t  n u n  fre ilich  auch  in 
gan z  b esonderem  M aße e ine D om äne  des M ünchner 
A rch itek ten .

D aß  ein b e ru fen e r R a u m b ild n e r w ie T ro o s t in  je 
dem  E in ze lrau m  d ie  rau m ab sch ließ en d en  u n d  raum 
ö ffnenden  T eile , d ie  u n v e rrü c k b a re n  u n d  d ie  bew eg
lichen  K o m p o n en ten  (also  d ie  „M öbel“ , d e ren  E n tw u rf 
d e r U n k u n d ig e  so le ic h t fü r d ie  e inz ige  A u fg ab e  des 
In n e n a rc h ite k te n  zu  h a lte n  g e n e ig t is t) zu e in an d e r in 
e in  h a rm o n isch es  V e rh ä ltn is  zu se tzen , au ch  durch 
w o h lerw ogene  Z usam m en stim m u n g  d e r F a rb e n  —  bei 
s a c h g em äß e r A u sn u tz u n g  d e r  n a tü r lic h e n  u n d  k ü n s t
lichen  L ich tq u e llen  —  s ta rk e  k o m p o s ito risch e  W ir
k u n g en  zu e rz ie len  im stan d e  is t, b e d ü rf te  ja  am  E nde 
k e in e r  b e so n d e ren  B e to n u n g . A b er d ie  A rt, in  der 
T ro o s t d iese  E in ze lh a rm o n ien  zu e in e r gesch lossenen , 
rh y th m isch en  F o lg e  zu sam m en fü g t, v e rd ie n t doch  kurz 
d u rch  B eisp ie l b e le g t zu  w erd en . —  (Schluß  folgt.)

Wettbewerbe.
W ettbew erb Ulmer M ünsterplatz. Insgesam t sind 451 

Entw ürfe eingelaufen. Das P reisgerich t w ird Anfang 
Jan u a r tagen  und die eingelaufenen A rbeiten w erden un
gefähr bis Ende Jan u a r fü r die allgem eine Besichtigung in 
Ulm in noch zu bestim m enden R äum en ausgestellt werden. 
Daß diese A usstellung von 451 B earbeitungen dieser bau- 
künstlerisch erstk lassigen  deutschen F rage  für die W ieder
belebung deutscher B aukunst nach dem K riege eine ganz 
besondere B edeutung hat, b rauch t kaum  besonders betont 
zu werden. Sie g ib t zweifellos, w ie selten zuvor, einen vor
trefflichen Ü berblick über das derzeitige Können der deu t
schen A rchitek tenschaft. —  K. — Nach M itteilung des 
Ulmer S tädt. H ochbauam tes findet die T agung des Preis
gerichtes ab  5., d ie A usstellung vom 11. bis 18. Jan . s ta tt. —
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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

Wohnungbau in deutschen Großstädten 1924, Pläne für 1925.
aclistehend geben wir eine Reihe von Be
richten  wieder, die sich vorw iegend mit dem 
W ohnungsbau im Jah re  1924 und m it den 
A bsichten für 1925 befassen. W ir bringen sie 
in der R eihenfolge ihres E ingangs in dieser 
und den nächsten  Nummern zum A bdruck:

Hamburg.
In  Ham burg konnten aus den gesetzlich hierfür v er

fügbaren zwei Fünftel Anteilen der G rundsteuer während 
15 Monaten d. h. vom 1. Jan u ar 1924 bis 31. März 1925

zw ar nach folgenden Richtlinien: Als Grundm iete w ird 
der für die alten  W ohnungen geltende P rozentsatz der 
Friedensm iete angenommen, un ter H inzurechnung der V er
zinsung der vom B auherrn selbst aufgew endeten  ̂Mittel. 
Bei dieser Regelung betrugen die Mieten in den N eubau
vorlagen etw a 80—85 v. H. der Y orkriegsm ieten.

Für das Ja h r  1925 is t in Aussicht genommen, die 
doppelte Anzahl, also etw a 4000 neue W ohnungen, m it 
Hilfe staatlicher Zuschüsse zu erbauen. Um die hierfür 
erforderlichen Geldmittel aufzubringen, is t eine Erhöhung 
der G rundsteuer um 9 v. H. notw endig. Die hierauf bezüg-

Abb. 6. D a m p f e r  „ M ü n c h e n “. S p e i s e s a a l  I. K l a s s e .  
Die Innenarchitektur auf den Dampfern des Norddeutschen Lloyd.

rund  15 Millionen M. für Bauzwecke bereitgestellt werden. 
Aus diesen Mitteln sind rund 1970 W ohnungen bezuschußt 
w oiden. D iese Zahl se tz t sich je zur Hälfte zusammen aus 
gem eindlichen V orlagen und W ohnungen, die von P riv a t
unternehm ern erbaut werden. Die ersteren  w erden bis auf 
vereinzelte Ausnahm en mit 85 v. H. der G esam tbaukosten 
beliehen, w ährend von den letzteren nu r die Hälfte in 
solcher Höhe und die übrigen nur m it 65 v. H. beliehen 
werden.

Die V erm ietung der W ohnungen erfolgt durch V er
m ittlung des W ohnungsam tes, sow eit n ich t bei den geringer 
beliehenen B auten den U nternehm ern das R echt zusteht, 
sich die M ieter un ter den W ohnungsberechtigten selbst 
auszuw ählen und  sich von diesen auch noch einen Teil 
der fehlenden B aukosten hinzu zahlen zu lassen.

A ußerdem  w urden für etw a 85 größere W ohnungen 
sogenannte verzinsliche A bzahlungshypotheken gegeben. 
H ierm it sind diese W ohnungen vollständig in vorkriegs
m äßiger A rt ausgesta tte t. V orläufig b e träg t die V er
zinsung 10 v. H.. w ährend die übrigen Beihilfedarlehen 
bisher zinslos und ohne T ilgungszw ang gegeben wurden. 
Die H am burger B eleihungskasse behält sich aber v e rtrag 
lich vor, jederzeit, w enn die w ieder geordneten V erhält
nisse dies erlauben. V erzinsung und Tilgung zu verlangen.

Die M ietehöhe für die m it 85 bzw. 65 v. H. beliehenen 
W ohnungen se tz t die H am burger B eleihungskasse fest, und

liehe Änderung des S teuergesetzes is t aber von der B ürger
schaft noch nicht genehm igt, und es muß daher zurzeit 
noch dahingestellt bleiben, ob dieses gewiß sehr erstrebens
w erte Ziel erreichbar sein wird.

Die Bedingungen, un ter denen die Beihilfen zugebilligt 
werden, sollen dieselben bleiben. Sobald sich die Miet
höhen der A ltw ohnungen denen der N eubauvorlagen an 
gleichen, w ird das staatliche D arlehen verzinst und getilg t 
w erden müssen. —  Mit der D urchführung dieses P ro 
gram m s von 4000 W ohnungen w ürde aber andererseits 
die H öchstgrenze des Möglichen erreicht sein. Denn zu 
einer noch größeren B autätigkeit w ürden sich n ieh t die 
genügenden Facharbeiter zusam m enbringen lassen, weil 
es un ter den B auleuten leider noch im mer sehr fühlbar 
an dem notw endigen N achwuchs fehlt. Alle für den F o rt
gang des W ohnungsbaues in teressierten  M itbürger sollten 
daher in ers ter L inie m it bestreb t sein, fü r H eranziehung 
tüch tiger junger L ehrlinge Sorge zu tagen. —

J u l i u s  F a u l w a s s e r ,  A rchitekt B .D .A .

Leipzig.
In  Leipzig is t die S tad tverw altung  allen v o ran  m it 

der größten In itia tive  vorgegangen. F ü r das K rankenhaus 
St. Jakob  w urde ein großes Z entralkesselhaus errich te t 
und dam it eine schon vor dem K rieg  geplante, sehnsüchtig  
erw arte te  E rneuerung in der Beheizung dieser großen

3. Januar 1925.



K rankeuhausanlage durchgeführt. Eine Umgestaltung' e r
fuhr auch die Heizanlage des Schlachthofeis, der durch eine 
große, vierstöckige ' Fleichgroßhandelshalle m it aus
gedehnten K ühlanlagen erw eitert wurde. F ür das K inder
krankenhaus wurde ein neues K ochküchengebäude und 
eine K inder-M ilchanstalt errichtet. Die in  den ^Anfängen 
steckengebliebene G roßm arkthalle erfährt eine im posante 
Erw eiterung. F ür die der städtischen Sparkasse ange
gliederte Stadtbank sind neue prächtige Räume geschaffen, 
wie auch in allen anderen städt. Betrieben durch An- und 
Umbauten versucht wurde, dem immer empfindlicher 
w erdenden Raumm angel abzuhelfen. Für den Zoologischen 
G arten befinden sich das D ickhäuterhaus und ein Saalbau 
im Entstehen, für die Oberrealschule eine Erw eiterung 
nebst Turnhallen-Neubau.

Insbesondere auf dem Gebiete des W o h n u n g s -  
w e s e n s  steht Leipzig m it seinem W ohnungsbauprogram m  
an der Spitze der sächs. Städte. Es ha t im ganzen 
120 Hochhäuser m it 936 W ohnungen und 223 Einfam ilien
häuser, verteilt auf 4 Bauabschnitte, im Bau. Die Mittel 
für den 1. B auabschnitt (236 W ohnungen im m ehrstöck. 
Miethause und 20 Siedlungshäuser für Kriegsbeschädigte) 
hat die S tad t aus der städt. W ohnungsbauabgabe erhalten, 
deren Erhebung die S tadt s ic h , genehmigen ließ, noch be
vor das Gesetz über die auf Grund der 3. S teuernotverord
nung zu erhebende M ietzinssteuer vorlag; für die drei 
übrigen Bauabschnitte fließen die Mittel aus dieser Miet
zinssteuer. d. h. aus dieser S teuer werden 85 v. H. der auf 
9 Mill. geschätzten Baukosten entnommen, w ährend das 
städt. Stam mvermögen die übrigen 15 v. H. träg t. Den 
Grund und Boden stellt die S tadt außerdem zur Verfügung. 
Ferner h a t die S tad t für 50 Beamtenwohnungen als A rbeit
geberbeitrag je 5000 M. für eine W ohnung, zusammen 
J4 Mill. M. aus ihrem Stam mvermögen bereitgestellt.

Die private B autätigkeit auf dem Gebiete des W oh
nungswesens wurde durch G ew ährung von Zuschüssen 
unterstü tzt. Die U nterstützung geschieht in Form  eines 
Bauhilfedarlehns, das für W ohnungen bis zu 100 qm W ohn
fläche unter folgenden Bedingungen gew ährt wird:

Der Stadtgem einde w ird für das Bauhilfedarlehen eine 
erststellige H ypothek und zum Schutze gegen Spekulation 
an dem G rundstück ein K aufrecht eingetragen. Die W oh
nungen dürfen nur m it Genehmigung des W ohnungsnach
weises verm ietet w erden und es muß das außer der Bau 
Beihilfe erforderliche K apital vom Bauherrn als zur V er
fügung stehend nachgewiesen w erden (d. h. w enigstens 
20 v. H. der reinen Vorkriegsbaukosten).

Baubeihilfedarlehen w urden bis zu 140 v. H. der Vor- 
kriegsbaukiosten (ausschließlich Bauplabzkosten) gew ährt 
gegen 2 v. II. Tilgung.

In dieser W eise w urden von Baugenossenschaften und 
privaten  B auherren 278 W ohnungen für die die S tadt 
2.3 Mill. M. aufbrachte, gebaut. Ohne öffentl. Beihilfe 
w urden 144 W ohnungen in N eubauten und weitere 200 
W ohnungen als E inbauten in  vorhandene Gebäude er
stellt. Die Gesamtzahl der im verflossenen Jah re  errich
teten  W ohnungen beträg t 1830. R echnet man noch die 
duich Zivileinquartierung gewonnenen 168 W ohngelegen- 
heiten hinzu, so sind in Leipzig rund 2000 W ohngelegen- 
heiten geschaffen worden, bzw. im E ntstehen begriffen und 
in den nächsten Monaten bezugsfertig.

Die private B autätigkeit ers treck te  sich im w esent
lichen noch w eiter auf die E rrichtung von K ontor- und 
Fabrikbauten und Lagergebäuden, rd. 40 an der Zahl, die 
sich über das ganze S tadtgebiet verteilen. Besonders er
w ähnensw ert ist das große Meßhaus „Union“ in der A lt
stadt, das, nachdem die B auarbeiten im vorigen Jah re  
lange Zeit wegen Mangels an Mitteln eingestellt w aren, in 
diesem Jah re  zu einem glücklichen Ende geführt wurde. 
Ferner das Verwaltungs- und Lagergebäude der Teppich
fabrikzentrale A.-G., die Fabrikgebäude der Firm en Rudolf 
Sack und Louis Schopper. — Dr.-Ing. B ü  h r i n  g.

Nürnberg.
Gegen 1100 neuerbaute1 W ohnungen (größtenteils 

Kleinwohnungen, darun ter verhältnism äßig wenige in 
Flachbauten), m it dieser Zahl blieb das B aujahr 1924 zwar 
w eit hinter dem wirklichen Bedarf zurück, an sich bedeutet 
sie aber doch einen beachtlichen Schritt vorw ärts der 
zum großen Teil der kräftigen finanziellen U nterstützung 
aus öffentlicher Hand zu danken war! In  Form gerin0* 
verzinslicher H ypothekdarlehen gew ährte gemeindliche 
Zuschüsse deckten bei mehr als 400 W ohnungen un ter 
Zuhilfenahme von S taatsdarlehen, bei über 200 W ohnungen 
ohne solche bis zu 90 v. H. der Baukosten. An der ge
nannten  Gesamtzahl waren das Reich und einige R eichs
stellen sowie verschiedene industrielle Unternehm ungen 
außerdem  m geringem Umfang Private  m it rund 200 Eigen-

ausftihrungen beteiligt. 150 W ohnungen b e s tritt d ie S tad t 
im Selbstbau ganz aus eigenen Mitteln.

F ür das kom m ende Jah r h a t das städt. H ochbauam t 
ein rein städt. Program m  von 300 W ohnungen aufgestellt. 
In den geplanten  M ehrgeschoßhäusern sind je Stockw erk 
3 W ohnungen bescheidensten Ausm aßes m it einw andfreier 
Q uerlüftung d e ra r t angeordnet, daß später ohne Schw ierig
keit eine U m wandlung zu je 2 V ierzim m erw ohnungen 
möglich wird. Auf diese W eise soll erreich t w erden, (laß 
man m it den verfügbaren Geldern zunächst eine möglichst 
g roße Zahl von W ohnungen gew innt, in späterer Zeit 
aber, wenn wieder norm alere A nsprüche befriedigt werden 
können, die S tad t n icht an wenig begehrte W ohnungs 
typen  gebunden bleibt. Ob die B auten vom städt. Amt 
bearbeite t und ausgeführt oder, w ie es schon im ab
gelaufenen Ja h r  z. T. der Fall w ar, an P rivajareh itek ten  
übertragen w erden, steh t noch dahin. Vor allem aber ist 
noch ungewiß, in welchem Umfang die S tad t überhaupt 
die Mittel aufzubringen in der Lage sein w ird.

Von ihrer größeren oder geringeren F inanzkraft hängt 
es auch m it ab, wie sich die übrige W ohnbautätigkeit 
i. J . 1925 entw ickeln kann. An B aulust fehlt es nicht. 
Schon liegen für rd. 700 W ohnungen A nträge auf öffent
liche Zuschüsse vor. Der S taa t is t aber leider m it seinen 
D arlehnsentschlüssen noch im R ückstand; es wäre sehr 
zu bedauern, wenn auch die nächstjährige B autätigkeit 
erst so sp ä t einsetzen könnte, daß sich eine rechtzeitige 
F ertigstellung der Bauten, wie vielfach heuer, verbietet. 
Übrigens w ird wohl ein anderer G rund hemmend mit in 
die E rscheinung treten . Die G enossenschaften, die immer 
noch die H aup tträger der W ohnungsherstellung sind, 
haben teilweise schon Mühe, ihre bisherigen Zins- und 
A m ortisationspflichten zu erfüllen. W ird  es ihnen nicht 
ermöglicht, durch günstigere M ietsätze ihre Leistungs
fähigkeit zu steigern, so m ag selbst bei gleichbleibender 
Höhe der gem eindlichen usw. K ostenanteile für verschie
dene eine ungewollte E inschränkung Erfordernis werden.

Ähnlich sind die V erhältn isse auch auf den sonstigen 
P rivatbaugebieten zu beurteilen. Mit etw a 120 größeren 
und kleineren Fabrik-, Geschäfts-, K ontor- und Werk- 
stattgebäuden übertraf das abgelaufene Ja h r  immerhin 
m anche E rw artungen  (als g rößere O bjekte sind hervor
zuheben ein V erw altungsgebäude der Siemens-Schuckert- 
W erke und ein charak teristisches B ankgebäude bei der 
Lorenzerkirche) und an P ro jek ten  für das neue Jah r 
w ürde es anscheinend nicht fehlen. Aber A bstriche werden 
bei den beschränkten  M itteln nötig  sein.

An öffentlichen B auausführungen d. J . 1924 ver
dienen besondere Erw ähnung: das v ielkritisierte  Postscheck
amt am Ring, der m ächtige N eubau der O rtskrankenkasse, 
die Telephonum schaltestelle, der O perationsbau im städt.. 
Z entralkrankenhaus u. a. Für die nächste  Zukunft stehen 
vor allem bei der S tad t eine Reihe großer und mittlerer 
U nternehm ungen auf dem Program m . Allein auch hier 
w ird verm utlich m ancher schöne G edanke noch an den 
W iderständen der allgem einen Lage scheitern.

Eines is t noch zu erw ähnen: es feh lt für ausgedehntere 
Leistungen an A rbeitskräften  und an brauchbarem  Nach
wuchs. Auf baldige B esserung is t hier leider nicht zu 
hoffen. Denn einm al sind durch den Zusam m enbruch oder 
K räfteverfall v ieler K leinunternehm en w ertvollste Mög
lichkeiten, tüchtige Gesellen heranzubilden, zu Verlust 
gegangen. Und zum anderen h a t das Baugewerbe, wie 
jedes Saisongewerbe, m erklich an Zulauf eingebüßt: man 
bevorzugt heute Berufe, die das ganze J a h r  über gleich
mäßigen V erdienst bieten und nich t so zu voraussorgendem  
W irtschaften  nötigen. Das is t wohl zu beachten.

Ü berblickt man das G esamtbild, wie es sich bei ab
w ägender P rüfung  darstellt, so läß t sich wohl folgender 
Vergleich anw enden: W ir stehen an  einer Leiter, die auf
w ärts führen soll, nur h a t sie m anche Staffel, die knicken 
und uns w ieder etw as zu rück sinken lassen kann. Doch an 
uns liegt, es, V orsich t und U m sicht w alten zu lassen, daß 
wir die Hemmungen überw inden. D arum  vertrauensvoll 
ans W erk! Mög' es gedeihen! —

S ta d tra t Dr.-Ing. W a g n e r - S p e y e r ,  
V orst. d. H ochbauam ts d. St. Nürnberg.
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