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Alle Reciiie Torbelial.eiL. — F ür sic is  BeiirX^e keiie  Gew-ikc.

Der Wettbewerb zur Ausgestaltung des Münsterp’atzes in Lira.
V au Dr.-Ing. K l a i b e r  in Ulm. (Fortaetzaug aas Xa. 6>- H ie r a  die Abh. J .  bO i .  b l.

B edü rfn isse . A n d e re rse its  w irk e n  d ie  sechs G eschossei r  b e sch ließ en  in  d ie se r N um m er die 
B esp rech u n g  d e r  p re isgekrön t:en  u n d  
a n g e k a u f te n  E n tw ü rfe  a u f  G rund  
d e s  P re isg e ric h tsu r te ile s . W ir be
s c h rä n k e n  u n s  d ab e i in  d e r W ied e r
g a b e  d e r  A b b ild u n g en  tu  d en  ach t 
A n k ä u fe n  a u f  d re i*  . In  e inem  be
so n d e re n  A u fsa tz  so ll d an n  noch  eine 

W ürdigtmg und B e u rte ilu n g  d e r  G e sa m ta rb e it fe igen  
und es seilen d a ra u s  n och  S c h lu ß fo lg e ru n g e n  fü r C lm  
und die deutsche B a u w e lt g ezo g en  w erden . —

5. Entwurf . .U 1 m  22±2“  v o n  A reh . H an s  H o l z 
h a u e r .  München. M ita rb e ite r : B a u ra t  H ein r.
M ü l l e r .  Speyer ein H . P re is  . A bb . 29— 33. S. 59.

Auf den offenen D u rch b lick  beim  A u s tr i t t  au s  d e r 
Hirschstraße wurde v e rz ic h te t . D er D u rch b lick  au f d a s  
MünsterportaJ wird erst nach D u rch sch re iten  e ines 36 31 
langen Straßenstückes e n tla n g  d en  H ä u se rn  2 u n i  3 
des Münsterplatzes freL D ie d e r  H irs c h s tra ß e  vor
gelagerte Baumasse hat b e i drei G eschossen  1 2 21 
Hauptgesimshohe und 2 0 31 F irs th ö h e . B ei e in e r V er
ringerung dieser Maße auf etwa 10 31 H au p tg es im s
höhe und 1 6 31 Ftrsthöhe w ü rd e  d e r  T u rm  g eg en  die 
verlängerte Hirschstraße h in  b e d e u te n d  ü b e rra g e n , zu
mal deren Breite statt der n u r  v o rg esch rieb en en  20 
auf 33 31 erweitert wurde. D ie E rw e ite ru n g  d e r  H irsch 
straße ermöglicht die B ildung  e ines h ak en fö rm ig en  
Vorspnmns vor dem K lem m 'sch en  H au se . D e r e ig en t- 
liche Münsterplatz ist in  F o rm  u n d  A bm essungen  w ohl 
gelungen. Der breite B a u b lo c k  v e rd e c k t fü r  d e n  B lick  
vom Münsterportal her v ö llic  d ie  an sp ru ch sv o llen  u n d  
unschönen Eckhäuser 1 u n d  2 d e r  H irs c h s tra ß e . j r o  
entsteht ein vom V e rk e h r  a b g e rü e k te r  s tille r  u n d  s tim 
mungsvoller Münsterplatz- D ie B au k ö rp e r-  u n d  H of- 
bfldung ist gesund u n d  e in fach  u r  i  lä ß t sich  d e n  v e r
schiedenartigsten Bedürfnissen a n  p a s
sen. Auf Gieoelbildu n g en  w u rd e  m it 
Recht verzichtet, a lle  D äch e r sind  
einfach abgewalm t w o rd en .

6. Entwurf „W a s  I h r  w o l l t "  
von Ob.-Baurat Dr. L u d w . E i s e n l o h r .
Areh. Oscar P f e n n i g  und DipL-Ing.
L  E i s e n l o h r .  S tu t tg a r t  (ein
H. Preis'. Abb. 23 h ie ru n te n  u n d  
Abb. 24— 2b. S. 5S.

Ein einheitliches g ro ß e s  G esch ä fts 
haus ist unmittelbar a n  d ie  ^ e rk eh rs - 
linie nestellt. das e in en  ¿ruten A b sch lu ß  
der Hirsehstraße b ie te n  u n d  zug le ich  
der W irtschaftlichkeit zu ih rem  v o llen  
Recht verhelfen w ü rd e . D ieses  sechs- 
sreschossige Haus w ird  g e g e n  N o rd en  
und Osten von e inem  n ie d r .n e n  h a k e n 
förmigen Bau umgeben, d e r  fü r  d en  
Münsterplatz und d a s  M üuste r se ie s t 
den notwendigen ä e rg le ic h s m a ß s ta t  
liefert, allerdings a b e r  d en  B lick  a u f  
das übergroße K le m m sc h e  H a u s  n ich t 
deckt. Die Höhe d ie se s  zw e ite n  T ra k te s  
mit zwei Geschossen ist n u r  6 .5  - .  a .so  
wesentlich zu gering fü r  n eu ze itlich e

« )  4 i B > r c i i ;  ( e r  S . - h  r i f t t e i n m  f  ’ t e - s e  
A a a w ,u  U t s ie b '  i  ¿rvá i«*a V ¿ r f i* s¿ r  s o a - e m  ä ttv fc  
die Sek. iftieiiaax yetraiea wardea. —

d es  H a n p tb a u e s  e rd rü ck en d .
D ie  z u m  A n k a u f  v o r g e s e h l a g e n e n  w ei

te re n  u en n  E n tw ü rfe  w o rd en  w ie  fo lg t vom  P re is
g e ric h t b e u rte il t:

1. E n tw u rf  - D e r  H i m m e l s h u n d “  v o n  D lpL- 
In g . H . M e h r t e n « .  B ochum . M ita rb e ite r  D ipL T ng. 
E . V ö l k e r .  B ochum . A bb. 34. 5. 60. u n d  3 5 .3 6 . 5 .6 1 .

D e r E n tw u rf ze ig t eine g u te  P la tz lö su n g  beim  A us
t r i t t  a u s  d e r  H irse L s tra ie  ohne d en  d ire k te n  W eg  zum  
süd lichen  M ü nste rp ia tz  au fzu g eb en . G ü n s tig  is t eben
falls d ie  S te llu n g  des am  V erk eh r lien en d en  G eb äu d es 
zum  K lem m 'schen  H ause  u nd  d e r  d a d u rc h  en ts te h e n d e  
D u rch b lick  zum  H au p ttu rm . A uen d e r  A bsch luß  des 
sü d lich en  M ünsterp iarzes is t zu lo te n . D agegen  w irk t 
d ie  P latzw am d d es  w estlich en  M ü nste rp la tzes  m it d en  
v o rg ezeg en en  G iebeln  u n ru h ig : d ie  d re i  V o rb a u te n  e r
scheinen  en tb eh rlich .

2. E n tw u rf  - M a r i e n l e b e n “ v o n  A reh . F ried r. 
H e ß .  Z ürich . .A bb. n ich t w iedergegeben .

D as H a u p tg e b ä u d e  w irk t d u rc h  se ine  sch lich te  
B auw eise . D ie L ag e  d e s  G eb äu d es h a t d en  V orzug , d aß  
d a s  K lem m  sche  H aus v e rd e c k t w ird  un d  d e r  B ü ck  v o n  
d e r  H irsc h s tra ß e  a u f  d a s  M ünster zu offen  b le ib t.

D er F lü n e ib a u  g eg en  d a s  K lem m 'sehe  H aus is t fü r  
d ie  Ü b erle itu n g  zu d e r B aum asse  d e s  M ünsters zu nie
d e r. so d a ß  d a s  H au p tg e b ä u d e  zu  iso lie rt a u f  dem  
M ü n ste rp la tz  s teh t. D er F lü n e ib a u  a u f  d e r  an d e ren  
S e ite  des H a u p tg e b ä u d e s  v e rd e c k t d a  u t u c i  W  
d es  M ünsters u n d  b le ib t besse r w eg .

3. E n tw u rf  - B r ü d e r “  v on  A reh . T h eo  L  e c h  - 
n e r  u n d  F ritz  N o r k a u e r .  M üncnen. X ergL  d ie  
A bb. 40  u n d  41 a u f  S . 61.

E in e n a r t in w irk t d ie  A n o rd n u n g  v o n  d re i p a ra -e . 
n e s te ilte n  G eb äu d en  sen k rech t zu r v e rlä n g e rte n  H irs c i-
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s traß e . D er B lick  au s  d e r H irs c h s tra ß e  h e ra u s  von  
P u n k t 1 g e w ä h r t e ine w irk u n g sv o lle  Ü berschneidung  
d e r G iebel m it dem  M ünste r im  H in te rg ru n d . D er 
M ü nste rp la tz  v e r lie r t  a b e r  zuv ie l in  se in e r B re ite . A uch  
w ü rd e  eine flach ere  S ta ffe lu n g  d e r G ebäude  g eg en  den

eck igen  B a u k ö rp e r  v o n  80X 63  m G ru n d fläch e , e iner 
H au p tg es im sh ö h e  v on  1 2 m u n d  F irs th ö h e  v o n  1 6 ra 
vor. E r  g e h t m it A b s ich t A u sb ieg u n g en  u n d  A b w in k e 
lu n g en  au s  dem  W ege . D er E n tw u rf  ze ig t, d a ß  d ie  
Ü b erb au u n g sfrag e  des M ü n s te rp la tzes in  so e in fach er

M ü nste rp la tz  ru h ig e r  w irken .
4. E n tw u rf  „ A n s t e i 

g e n d e  B l o c k z u n g e “ 
v on  A rch . A do lf A b e l ,
S tu t tg a r t .  (K eine A bb.)

D er E n tw u rf  e rs tre b t 
e ine Ü b erb au u n g  des M ün
s te rp la tz e s  d u rch  W  eiter- 
fü h ru n g  des süd lich  vom  
M ünste r ge leg en en  B aub locks.
E ine  s ta rk e  W irk u n g  v e r 
s p r ic h t e r sich vom  sü d 
lichen  M ü n ste rp la tz  her. D er 
B lick  v o n  d e r en tg eg e n 
g e se tz te n  S eite , a lso  v on  
W esten  h er, le id e t u n te r  
e in e r gew issen  U nruhe der 
S te llu n g  d e r e inze lnen  B au 
k ö rp e r . V or allem  is t das 
K lem m ’sche H au s m ehr, a ls 
se iner a rc h ite k to n isc h e n  E r 
sche inung  zukom m end , h ie r 
zu r S ch au  g e s te llt. D er B lick  
au s  d e r H irsc h s tra ß e  g ib t 
d en  g an zen  M ü n s te rtu rm  frei.
D ie A b s tu fu n g  d e r  B au 
m assen  vom  g le ich en  S ta n d 
p u n k te  h e r d ü rf te  e tw as  zu ab sich tlich  k le in s täd tisch  
w irken . G egen  d ie  a rc h ite k to n isc h e  B eh an d lu n g  is t 
n ic h ts  W esen tlich es  e inzuw enden .

5. E n tw u rf  „ S p a t z  (II)“ v o n  A rch . A do lf H  a  u  g 
K öln . A bb. 37— 39, S. 61.

D er V e rfasse r sc h lä g t e inen  reg e lm äß ig  rech t-

W e is e w o h l m ög lich  is t. D er 
B a u k ö rp e r  is t  in  d ie  t r ic h te r 
fö rm ige  V e rlä n g e ru n g  der 
H irs c h s tra ß e  e n e rg isch  h in 
e in g eschoben  u n d  lä ß t  an  
seinem  O stende  e inen  b re i
te n  D iag o n a ld u rch b lick  au f 
den  M ü n s te rtu rm  fre i. D ie 
v e rb in d en d e  A rk a d e  zw i
schen  N eu b au  u n d  M ünster 
m ü ß te  w eg fa llen . A uch  im  
ü b rig e n  is t  in d e r  V erw en 
d u n g  v o n  A rk a d e n  zu  w eit 
g eg an g en . B e re c h tig t sind  
d ie  A rk a d e n  h ö ch sten s  an  
d e r  W e stse ite  d es  N eu b au s. 
D ie B ez ieh u n g en  d e r  e in 
a n d e r  g e g e n ü b e rs te h e n d e n  
E c k e n  d es  M ü n s te rs  u n d  des 
N eu b au es  s in d  n ic h t b e fr ie 
d ig en d . D ie B a u lü c k e  zw i
schen  M ü n s te rp la tz  u n d  dem  
K lem m ’sch en  H au se  is t  zu 
g ro ß . D io E in ze ld u rch b il
d u n g  des N eu b au es  ze ig t 
e ine  an g en eh m e  Z u rü c k 
h a ltu n g .

6. E n tw u rf  „R  a  u m “ v on  D ipl.-Ing . K . W ä g e n -  
b a  u  r  u n d  D r.-Ing . K . W  e i d  1 e , A rc h ite k te n  in 
T ü b ingen . (K eine A bb. w ied e rg eg eb en .)

D er V e rfasse r b r in g t d ie  e in fach s te  L ö su n g . E r  
fü h r t e in  G ebäude  u n te r  einem  F ir s t  in  le ic h te r  S ch w in 
g u n g  v on  d e r  A u sm ü n d u n g  d e r  H irs c h s tra ß e  b is zum

Kennwort: „W a s I h r  w o l l t “.
Verfasser: Ob.-Brt. Dr. L. E i s e n l o h r ,  Arch. O s c a r  
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sü d lich en  M ü n ste rp la tz . E r  e rre ic h t d a m it zu n äch s t 
e inen  g u te n  A bsch luß  d e r H irsch s traß e , ohne den  B lick 
a u f  den  T u rm  v on  d e r  H irsc h s tra ß e  au s  zu v e rd eck en  
u n d  eine au sg eze ich n e te , ru h ig e  P la tz w a n d  des e ig en t
lichen  w estlich en  M ü n ste rp la tzes . D er schöne D iag o n a l
b lick  a u f  den  T u rm  m it H a u p tp o r ta l am  K lem m ’schen 
H au se  v o rb e i b le ib t g ew ah rt. E b en fa lls  g ü n s tig  w irk t

B a u ra t in S peyer, u n d  A rch . H an s H o l z b a u e r  in 
M ünchen. (K eine A bb. angegeben .)

D ie v o rg esch lag en e  B eb au u n g  ze rfä llt in  zwei 
T eile , e inen  zw eigeschossigen  schm alen  B au  se n k re c h t 
zu r H irsch s traß e  u n d  e inen  d re ig esch o ss ig en  v ie rflü g e - 
ligen  B au  zw ischen  d iese r u n d  dem  M ünster. D er 
zw eigeschossige  B au , d er dem  B lick  von  d e r  H irsch-

der A bsch luß  d es  sü d lich en  
M ü n s te rp la tzes v o n  O sten  h er 
gesehen . D ie H öhe des G e
bäu d es d ü rf te  m it v ie r G e
schossen  d ie  r ic h tig e  sein ; 
n u r w irk en  d ie  G iebel
ab sch lü sse  n ic h t g ü n s tig .
E ine  A b w alm u n g  w ä re  h ie r 
besser a n g e b ra c h t.

7. E n tw u rf  „G  e s t  a  f - 
f e l t e r B a u k ö r p e r “ von  
A rch. H an s  H e r k o m m e  r,
S tu t tg a r t.  (K eine A bb.)

Im  G ru n d riß  seh r e in 
h e itlich er, im  A u friß  d a g e g e n  
s ta rk  g e g lie d e r te r  B au b lo ck  
um  e inen  g ro ß e n  B innenhof.
D er D u rch b lick  v o n  d e r 
H irsch s traß e  a u f  d ie  W e s t
fro n t is t au fg eg eb en , a b e r  
d u rch  g e sc h ic k te  S ilhou- 
e tt ie ru n g  d e r B au m asse  ein 
b e fr ied ig en d e r B lick  a u f  den  
M ü n s te rtu rm  v o rb e re ite t. D er 
au ffa llen d e  E c k tu rm  is t g e 
g e n ü b e r  den  b e n a c h b a rte n  
m o d ern en  B a u te n  fa s t  noch  
b esche iden  zu nen n en , a b e r  
m uß  b ezw eife lt w erd en . Im  ü b rig e n  k ö n n te  d e r  E n t
w u rf seh r g u te  w ir tsc h a ftlic h e  U n te r la g e n  geb en , b e 
so n d ers  d esh a lb , w eil d e r  sü d lich e  T r a k t  u n m itte lb a r  
am  V erk eh r lieg t. D er M ü n s te rp la tz  u n d  im  b e so n 
d e ren  d a s  M ünste r se lb s t is t e tw a s  zu s ta rk  e in g een g t.

8. E n tw u rf  „ S t a f f e l  n “ , v o n  H e in rich  M ü l l e r ,

Abb. 29—33. E i n  z w e i t e r  P r e i s  (1500 M.). 
Kennwort: „U 1 m 2222“.

V e r f a s s e r :  Arch. Hans H o 1 z b a u  e r, M ü n c h e n  
Mitarbeiter Baurat Heinrich M ü l l e r ,  S p e y e r .

se ine  V e rw e n d b a rk e it

s tra ß e  h e r  z u n ä c h s t v o rg e 
la g e r t is t, h a t  e ine H a u p t
gesim shöhe v on  n u r  9 m u nd  
eine F irs th ö h e  v o n  13 m, so 
d aß  d e r  T u rm  v o n  d er 
S tra ß e n e c k e  h e r s ta rk  ü b e r
ra g t. Ä hnlich w ie beim  E n t
w urf „U lm  2222“ w ird  d er 
e igen tliche  M ü nste rp la tz  e rs t 
n ach  D u rch sch re iten  e iner 
33 m lan g en  S tra ß e  en tlan g  
den  H ä u se rn  2 u n d  3 e r
re ich t. D er H a u p tb a u k ö rp e r  
is t m eh r zu r H irsch straß e  
vo rgeschoben . D ie k le in e  
T ra m b a h n w a rte h a lle  zw i
schen  dem  K lem m ’schen  
H au se  u n d  dem  N eu b au  
m ü ß te  w eg fa llen . D e r In 
h a lt  des k le in en  B au es w äre  
in  d en  n ied e rzu h a lten d en  
F lü g e lb au  des H a u p tb a u 
k ö rp e rs  zu v e rleg en . D ie 
G ru n d riß b ild u n g  u n d  d er 
A u fb au  d e r B au m assen  sind  
o rg an isch  u n d  a n p a ssu n g s 
fäh ig . D ie F o rm en  d e r  a r 

c h ite k to n isc h e n  G e s ta ltu n g  sind  z u rü c k h a lte n d .
9. E n tw u rf  „ P  h i t  a “ , v on  W a lte r  K r a t z ,  A r- 

a rc h i te k t in B reslau . (K eine A bb. h ie r be igegeben .)
D ie A n o rd n u n g  e ines e inzigen  G eb äu d eb lo ck s  e n t

lan g  d e r  v e r lä n g e r te n  H irsc h s tra ß e  le n k t in  ü b e rzeu 
g e n d e r  u n d  k la r e r  W eise  d en  V e rk e h r vom  M ü n s te r
p la tz  a b  u n d  lä ß t  noch  e inen  g e n ü g e n d  g ro ß en  u n d  g u t
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g e fo rm te n  M ü nste rp la tz  ü b rig . D ie b e id en  A n b au ten  
links u n d  rech ts  vom  M ünster g eben  dem  M ü nste rp la tz  
e ine gew isse  A b ru n d u n g  u n d  v e rb in d en  das M ünster 
m it se iner U m gebung. D er g ro ß e  G eb äu d eb lo ck  e r

sch e in t a b e r in se in e r e in fach en  A rc h ite k tu r  zu m onoton. 
S o w eit d as  U rte il des P re isg e ric h te s  ü b e r d ie  p re is
g e k rö n te n  u n d  a n g e k a u f te n  E n tw ü rfe , d as  w ir im 
W o rtla u t w ied e rg eg eb en  haben . —  (Schluß folgt.)

Die Farbe in der Architektur.
Von Dr. R u d o l f  P f i s t e r ,  München.

ir w enden uns dem historischen Vorkommen 
der Farbe an den Außenfassaden wieder zu. 
Die archivalischen N achrichten darüber sind 
wohl deswegen nicht allzu häufig, weil man 
es im allgemeinen nicht für nötig fand, 
Selbstverständlichkeiten ausdrücklich zu 

registrieren. Immerhin wird man die geringe Zahl der bis 
je tz t bekannten oder veröffentlichten Überlieferungen nicht 
zum geringsten Teil auf R echnung der G leichgültigkeit 
setzen dürfen, die man dem Gegenstände bisher entgegen
brachte. H at man doch z. B. alte Baurechnungen immer 
nur zur E rm ittlung der Erbauungszeit und des Urhebers 
durchgesehen, ohne sich um die n icht unwesentlichen Auf
schlüsse, die sie über Material und handw erkliche Technik 
oftmals hä tten  geben können, viel zu kümmern.

W enn schon die Zeit der 
deuts hen R eform ations
kunst reichl chen Ge
brauch von der Fnrbe an 
ihren Fassaden machte, 
so is t dies im 17. und
18. Jahrh  , in der Zeit des 
Barock, das sich kein op
tisches Ausdriicksniittel 
entg. hen ließ, erst recht 
der Fall gewesen. Es ist 
wohl klar, daß eine Z' it, 
die ihre G artenplastiken 
buntiarbig anstrich wie 
polychrome Porzellan- 
gruppen, keinen Ge
schmack an einfarbigen 
H ausfassaden in Natur- 
si einton oder m it ■ inem 
unfreudig grau  und weiß 
getünchten Putz find tn  
k o n n te ,w ies 'ihuns heute 
die Mehrzahl der deut
schen Barockschlösser 
präsentiert. Über das 18. 
Jah rh  haben wir immer
hin heute schon eine gan
ze Reihe von wis-en- 
schaftiichen Feststellun
gen, die Farbe in der A r
chitektur betreffend. So 
bm ichtet uns Rosenthal 
(Denkmalpflege l920)vom 
K i i c h e n g a r t e n - B a u  

bei G e r a  (17-9 - 32), daß 
Abb. 34. 1. Antauf. Zu Entwurf die hölzernen Dachschin- 

,,D e r H i m m e 1 s h tt n d “ dein blau gestrichen wa-
Wettbewerb Münsterplatz in Ulm. r.en> A rchitekturglie-

der aus Sann stein grau 
und w eiß, die R ücklagen aus verputztem  B ackstein ocker
gelb, darin dunkelrote Nischen m it weißen Figuren. E ne 
spätere (1748—49 Farbe hi h t zeigt nie Rücklagen rosa, 
die Gliederungen w ieder weiß und grau, die Nischen dunkel
grau, also eine wesentlich andere Farbengebung.

Am A n s b a c h e r  S c h l o ß  sind unter den neueren 
grauen und gelblichen T üncheschichten mehrfach kräftige 
gelbe, bläuliche und fleischfarbige Töne festzustelien. 
Über das B r u c h s a l e r  S c h l o ß  sind wir durch seinen 
verdienstvollen W iederhersteller Fritz Hirsch gu t un ter
richtet: Der B auherr des Schlosses, der Fürstbischof Damian 
Hugo von Schönborn, schreibt im Jah re  1726 arr seinen 
Onkel, K urfürst Lotbar Franz in Mainz, den B auberater 
der Familie Schönborn: „den baustein h a tt man a h n 
g e s t r i c h e n ,  die Farb  wie der M iltenberger rothe 
stein oder das schlos zu Maynz undt Aschaffenburg. Der 
Ü berrest is t grau  und weiß undt in die gleine felder
g e l b   Meine sandstein seindt g rau  aber nicht alle
gleich, sondern viele scheckige bey dem fligel, so ahn
gestrichen weillen man nach undt nach in den bruch alle 
Zeidt besseren gefunden . . .“ D araus geht klar hervor, 
daß man es sich bei dem großen Bedarf an H austein nicht 
leisten konnte, die ungleichfarbigen Steine zu verwerfen, 
daß man den Stein nahm wie er herging und die Farb- 
differenzen dann durch einen ausgleiclienden A nstrich aus-
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(Fortsetzung aus Nr. 6.)
schaltete. Von den H austein-U m rahm ungen der Türen 
w ird uns berichtet, daß sie schw arz und m it Marmor- 
Adern bem alt w aren (welch eine schreckliche Vorstellung 
für einen modernen A rchitekten!). Hirsch w ar es ver
gönnt, seine historischen Feststellungen denkmalpflegerisch 
zu verw erten: un ter seiner L eitung erstand dem Schlosse 
B ruchsal sein ursprüngliches farbiges Gewand wieder und 
die W irkung ist für Jeden , der nicht m it vorgefaßter 
Meinung hervortritt, eine ganz bedeutende.

Von den großen B arockbauten Ö sterreichs zeigt die 
ursprüngliche Farbe wohl keiner besser als das von 
Johann  Lucas von H ildebrandt, dem großen Architekten 
des Prinzen Eugen, erbaute S t i f t  G ö t t w e i g  (1721 bis 
1738). Der O sttrak t des K onventbaues läß t noch heute 
— wenn freilich nicht m ehr in der ursprünglichen 
F rische — an seiner G artenfron t die A rt der alten Be
m alung erkennen, die sich uns als eine feine Harmonie von 
W eiß m it einem rötlichen Ockergelb und einem stark  ins 
Meergrün gehenden Blau darstellt.

Es scheint, daß die österr. B arockarch itek tur besonders 
farbenfreudig gewesen ist, sow eit sich dies aus alten Dar
stellungen feststellen läßt. Als Quelle ersten  Ranges die
nen dabei die berühm ten V e d u t e n  d e s  C a n a l e t t o ,  
wobei jedoch dessen immer in einem sehr zurückhaltenden 
graugelblichen G esam tton vereinheitlichtes Kolorit in 
R echnung zu setzen ist.

C analetto ist es auch, der uns die K enntnis der alten 
Farbe des Schlosses N y m p h e n b u r g  verm ittelt, das 
durchaus nicht immer m it der heute vorhandenen klassi
zistischen weißen Tünche überzogen w ar. W enn die farbige 
Fassung der Fassade auch bei einem reinen Putzbau wie 
N ym phenburg selbst dem modernen A rchitekten nicht allzu 
erstaunlich sein dürfte, so muß m an sich schon die oben 
vertre tene  Theorie vom V erhältnis des alten Baumeisters 
zum Stein gegenw ärtig  halten, um es begreiflich zu findeil, 
daß auch reinrassige H austeinbauten  wie die W ürzburger 
Residenz ursprünglich m ehrfarbig gefaß t w aren, und um 
von der, von einem verirrten  M aterialgefühl diktierten 
Bewunderung des graugrünen M ainsandsteines abzurücken.

Nach alten  Schriftquellen, den geringen vorhandenen 
Resten, der A rt des S teinschnittes und einer erhaltenen 
farbigen D arstellung ergibt sich der ehemalige farbige Zu
stand des W ü r z b u r g e r  S c h l o s s e s  kurz folgender
m aßen: Die großen Steinflächen der norm alen Mauerflucht 
waren m it einem leuchtend w arm en Ockergelb überzogen, 
der G rundfarbe der B arockarch itek tur, die architektoni
schen Gliederungen aber, P ilaster. G urt- und Hauptgesimse, 
öffnungsrahm en, A ttika und Gebälk setzten sich hell, wohl 
silbergrau, dagegen ab. Die F iguren, T rophäen und Vasen 
auf der A ttika, in den Giebeln und auf dem Ehrenhof- 
Abschluß, die O rnamentik und die W appen in den Lünetten- 
Zwickeln an den Postam enten des Ehrenhof-Gitters, die 
Dachgauben und die Fensterstöcke w aren leuchtend weiß, 
die A ttribu te  der Figuren, die K reuze auf den W appen
kronen, die S terne auf den Obelisken, vielleicht auch 
Teile der T rophäen, alle W etterfahnen, Dachknäufe und 
kleinen O rnam entteile vergoldet. Die unzähligen W appen
bilder in den Fensterverdachungen sicherlich vielfarbig, als 
bunte P unkte  zu einer w agreehten K ette  aneinandergereiht. 
D arüber der blaue Himmel F rankens und die W ürzburger 
Sonne, die aus den tiefgelben R ücklagen der gewaltigen 
W ände die silbergrauen A rch itekturglieder herausleuchten 
ließ und ihnen ein eigenes Leben verlieh, das ihnen jetzt 
völlig versag t ist, die die H elligkeit des Hauptgesimses 
zu einer w agerechten Bindung von unerbittFcher Kraft 
steigerte, die an allen Ecken und Enden, insbesondere aber 
vor dem blaugrauen Dach und dem tiefen Schatten des 
Ehrenhofes, große ekstatisch  bew egte w eiße und kleine, 
scharf p räzisierte farbige und goldene P unk te  funkeln und 
glitzern ließ. Im V ergleich zu dieser V orstellung ist der 
heutige Zustand kaum  mehr als ein lebensgroßes Form- 
modell der alten farbig-lebendigen W irklichkeit!

Daß das 18. Jah rh . seine G artenplastiken  aus Stein 
oder Blei polychrom behandelte und vergoldete, ist oben 
schon angedeutet w orden. Eine Reihe von Einzelbelegen 
beweisen dies für die V eitshöchheim er und W ürzburger 
G ärten. W as für die M onum entalgebäude im öffentlichen 
Besitze gilt, hat für die große Menge der P rivathäuser wohl 
ebenso G eltung, w enn auch h ierfür die Belege noch selte-
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Abb. 35 u. 36. 1. Ankauf (500 M.). Kennwort: „ D e r  H i m m e l s h u n d “. Veilasser: Dipl.-Ing. H. M e h r t e n s  in Bochum,
Mitarbeiter Dipl.-Ing. E. V ö l k e r  in Bochum.

Abb. 37—39. 5. Ankauf (500 M.). Kennwort „ S p a t z  (H)“.
Verfasser: Arch. Adolf H a u g ,  Köln.

Der Wettbewerb zur Umgestaltung des Münsterplatzes 
in Ulm.

ner sind, aus dem einfachen G runde, weil sich die Schrift
quellen (Baurechnungen, B aukorrespondenzen, P rotokolle 
u. dgl.), soweit solche überhaupt vorhanden  w aren, m angels Verfasser: Architekt,
eines archivm äßigen Schutzes n ich t erhalten  haben und T h e o L e c h n e r
weil die bürgerlichen P rofangebäude der V eränderung und
Zerstörung noch m ehr ausgesetz t w aren als die monumen- u' Fritz h o r k a u e r
tale A rchitektur. Jedoch  der bekannte R eisende N ikolei jn München,
berichtet vom buntfarbigen E indruck  der A ugsburger 
Straßen, der H ofbaum eister F riedr. Christ. Schm idt von 
den in allen F arben  des R egenbogens angestrichenen

Abb. 40 n. 41.
3. Ankauf (500 M.). 

Kennwort: 
„ B r ü d e r “.
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H äusern unserer V orfahren (1790) und die B aronin von 
Staël von den bunt angem alten Gebäuden der deutschen 
S tädte (1810) (Phleps).

Das w ar am Ende des hochbarocken Jahrhunderts und 
noch zu Beginn des 19., zu einer Zeit also, da der Feind 
und Zerstörer der Polychromie, der kavalierm äßig steife 
Klassizismus, alle A rch itek tur und alle Möbel m it seiner 
kühlen, hellen, einfarbigen Tünche zu überziehen begonnen 
hatte. W eiß w ar die große Mode, und dieser Weiß- 
Geschmack der Jahrhundertw ende ist mit einer Gründlich
keit ans W erk gegangen, daß die Spuren der Polychromie 
der vorhergehenden Jah rhunderte  nur schwer aufzudecken 
sind. Die rückblickende klassische oder M ittelalter-Roman-

Vermischtes.
Die Lenbachvilla in München, bekanntlich ein W erk 

Gabriel v. Seidls, is t aus Anlaß des von der S tadt Mün
chen vor kurzem  betätig ten  Ankaufs der gesam ten Len- 
bach’schen Anwesen (Luisenstraße 33 und 35, R ichard- 
W agner-Straße 2) und der H and in Hand dam it erfolgten 
Schenkung der bekannten Lenbachgalerie durch F rau  von 
Lenbach an die Münchener S tadtverw altung der Öffent
lichkeit w ieder ins Gedächtnis gerufen worden. In  ihrem 
heutigen Zustande besteht die Lenbachgalerie aus einem 
alten und einem neuen Teil, der erst nach dem Tode des 
Meisters (1904) erbaut und fertiggestellt w orden ist. Das 
in italienischem  Renaissancestil gehaltene, mit Terrassen, 
Loggien und G artenanlagen ausgestatte te  Gebäude wurde 
1887 von Gabriel von Seidl erbaut. Es en thält im I. Stock 
des rückw ärts gelegenen M ittelbaus und des an die Straße 
vorgeschobenen Flügelbaues insgesam t 11 Säle und Räume, 
darunter auch das noch unverändert erhaltene Atelier. 
Sämtliche Räum e sind in ihrer A rchitektur und A usstat
tung, im Schmuck der W ände und der teilweise kassetier- 
ten und vergoldeten Decken in Farbe und O rnam ent eben
falls in reicher italienischer R enaissance gehalten; kost
bare Gobelins, gem usterte T apeten, Türverkleidungen in 
Holz und Marmor, Malereien und Stuck, prächtige alte 
Möbelstücke, Vasen- und Figurenschm uck bilden die Aus
sta ttung  und den Rahmen zum W ertvollsten, was diese 
Museumsräume enthalten: zu den rd. 300 Bildern, die in 
geschlossenen Reihen an den W änden hängen und einen 
großen Teil des Lebensw erks des berühm ten Münchener 
Malers verkörpern.

Die Gebäude und die Galerie sollen den G rundstock 
bilden zu einer neuen s t ä d t i s c h e n  G a l e r i e .  Zu 
diesem Zweck is t eine architektonisch und städtebaulich 
abgerundete Ergänzungsbebauung der Lenbach’schen 
G rundstücke durch die S tad t im Anschluß an das Len- 
bach’sche W ohnhaus und unter entsprechender R ücksicht
nahme auf dieses geplant. —

Gedächtnisfeier für Geh. Ob.-Brt. Saran und Ob.-Reg.- 
u. Brt. Max Guth. Der A rchitekten- und Ingenieurverein 
Berlin veransta lte t am Montag, den 2. Februar, abends 
8 Uhr, im Meistersaal, K öthener Str. 38, eine G edächtnisfeier 
für seinen am 5. Jan u a r verstorbenen V orsitzenden Geh. 
Ob.-Brt. R ichard Saran und sein langjähriges früheres 
V orstandsm itglied Ob.-Reg.- u. Brt. Max Guth. —

Wettbewerbe.
Mißstände im W ettbew erbsw esen. Die H andhabung 

unseres W ettbew erbsw esens durch die ausschreibenden 
Stellen gibt bedauerlicherweise immer w ieder Anlaß zu be
rechtig ten  Klagen. H ierhin gehören die leider nicht sel
tenen Fälle, in denen die Ergebnisse des W ettbew erbes und 
die Entscheidung des Preisgerichtes nachher nicht aus
genutzt werden, so daß man den E indruck gew innen muß, 
als wenn der W ettbew erb nur ausgeschrieben w orden wäre, 
um dem D rängen nach einem solchen nachzugeben, aber 
m it der vorgefaßten  Absicht, d o c h  nach eigenen Plänen 
vorzugehen. Ein solcher W ettbew erb rech tfertig t aber nicht 
die dafür aufgew endete Arbeit, besonders wenn m an sieh 
m it der A usschreibung an den großen K reis aller reichs- 
deutschen A rchitekten  wendet.

Ein solcher Fall scheint uns im Fassadenw ettbew erb 
für ein städt. V erw altungsgebäude in Hamm i. W. vorzu
liegen. Hier ha t das P reisgericht un ter 69 eingegangenen 
Entw ürfen zwei m it zwei gleichen Preisen an erster Stelle 
bedacht und empfohlen, „die P lanverfasser zu einer noch
maligen B earbeitung ihrer Pläne im Einvernehm en m it den 
städt. Behörden einzuladen. Die V erfasser w ürden alsdann 
in der Lage sein, die im W erturte il erw ähnten Bedenken 
und Einschränkungen ihrer A rbeiten auszuräum en.“ Und 
aus der B eurteilung von einem der beiden E ntw ürfe geht 
ausdrücklich hervor, daß dieser sich „bei entsprechender 
Umbildung, insbesondere bei besserer A usnutzung, zu einem 
baureifen P lan  wohl herausarbeiten lasse“. W ie uns m it
geteilt wird, ha t das S tadtbauam t Hamm sich je tz t aber 
dahin geäußert, daß es selbst einen neuen E ntw urf aus-

tik  der folgenden Jahrzehnte hat sich den W erkstein, den 
Ziegel und den gebrannten  Form stein als künstlerische 
A usdrucksm ittel an sich verschrieben. Die N eurenaissance 
eines Klenze oder N eureuther erkannte  die Farbe in der 
A rchitektur nur in der Form  des m onum entalen W and
bildes epischen Inhalts, und bis zu Gedon und Gabriel von 
Seidl konnte man die Farbe an sich als reine Tünche und 
ohne die V erpflichtung, in V erbindung m it der Zeichnung 
„etw as darzustellen“, n ich t m ehr verw enden. Die durch 
den Klassizismus erledigte Polychrom ie im rein arch itek
tonischen Sinn konnte durch die akadem isch-sterile 
Fassadenm alerei eines K aulbach oder Seitz n ich t mehr 
zum Leben erw eckt werden. — (Schluß folgt.)

arbeiten w erde und sucht offenbar dazu einen „flotten 
A rchitekturzeichner“. A llerdings w ar die w eitere Bearbei
tung durch einen P re isträger wohl n icht zugesagt, aber in 
diesem Falle, wo es sich lediglich um eine rein  baukünst
lerische Aufgabe handelte, w äre es eigentlich selbstver
ständlich gewesen, einen P re isträger dam it zu betrauen. 
Bei der ausdrücklichen Empfehlung der P reisrichter er
scheint das V erfahren der Stadtgem einde aber gänzlich ■ 
unverständlich und sehr bedauerlich. —

Im Preisausschreiben um einen Bebauungsplan für die 
Stadtgem einde Graslitz in Böhm en (auf den sog. Peins
wiesen daselbst) erhielten un ter 28 rechtzeitig  eingegan
genen Entw ürfen den I. Preis Reg.-Bmstr. W. S c h ü r -  
m a n n  in C am pa.R h.,derzeit Den Haag, den II.P re is  Bmstr. 
Franz S t o l l e  in Türm itz-Aussig, den III. Preis Bmstr. 
E r l b e c k  & R e i n h a r d t  in Brüx-Dfesden-A. Die bei
den A rbeiten m it den K ennw orten „Am G raben“ und „Hei
m atschutz“ w urden zum A nkauf empfohlen. Die Verfasser 
sind noch nicht festgestellt. —

Einen W ettbewerb zur Erlangung von Vorentwürfen  
für ein Verw altungsgebäude des Bezirks Berlin-Zehlendorf 
v eransta lte t das Bezirksam t Zehlendorf m it F rist zum
12. März d. J„  un ter den reichsdeutschen A rchitekten, die 
m indestens seit dem 1. O ktober 1924 ihren W ohnsitz in 
Berlin haben, und setzt v ier P reise  von je  7000, 5200, 3800, 
2500 M. sowie 2000 M. für A nkäufe aus. A ndere V ertei
lung der Preise nur auf einstim m igen Beschluß des Preis
gerichts, dem u. A. angehören: S tad tbrt. E c h t e r  m e y e r ,  
S tadtverordn. Reg.-Bmstr. a. D. H a  t  z k  y  , Geh. Ob.-Brt. Dr.- 
Ing. Ludwig H o f f m a n  n . Prof. Dr.-Ing. Paul M e b e s , 
Geh. Reg.-Rt. Dr.-Ing. H. M u t h e s i u s ,  Arch. B. D. A. 
P a u l u s ,  säm tlich in Berlin, Prof. ■ K arl R o t h -  Darm
stad t, Mag.-Brt. S c h w i e r t z  - Berlin. U nterlagen ab 
28. d. M. gegen 5 M. durch das H ochbauam t Zehlendorf, 
Potsdam er Str. 8, Zimmer 15. —

Einen Ideen-W ettbewerb zur Erlangung von Vorent
würfen für den Neubau ein es R athauses in Düsseldorf er
läß t der O berbürgerm eister daselbst m it F ris t zum 14. April 
d. J., un ter allen A rchitekten, die am 1. Jan u ar 1925 in der 
Rheinprovinz, in W estfalen und im Saargebiet ihren W ohn
sitz hatten , und setzt dafür aus: einen I. P reis von 12 000 
R.-M.. einen II. Preis von 9000 R.-M., zwei n i.  Preise von je  
6000 R.-M. sowie 12 000 R.-M. zum A nkauf von weiteren 
drei Entw ürfen für je 4000 R.-M. Dem Preisgerich t gehören 
an: S tadtbrt. B e r g -  Breslau, Geh.-Rt. Prof. Dr.-Ing. e. h. 
German B e s t e l m e y e r  -M ünchen, Prof. Dr.-Ing. e. h. 
Paul B o n a  t z - S tu ttgart, Prof. Dr.-Ing. e. h. Theodor 
F  i s c h e f - München, Arch. F ritz  H ö g e r -  Hamburg, Prof. 
Adolf M u e s m a n n  -D resden , Reg.-Bmstr. R obert M e y e r ,  
D irektor der B ürohausges. Düsseid., S tadtverordn. Dipl.- 
Ing. L. We h n e r - D ü s s e l d o r f .  U nterlagen und Bedingun
gen gegen 20 R.-M., die bei E inreichung eines den Bedin
gungen entsprechenden W ettbew erbs zu rückersta tte t w er
den, vom H ochbauam t in Düsseldorf, B urgplatz 2, Z. 213. — 

W ettbew erb Seebad Spalato. Auf A nfragen aus unse
rem L eserkreis teilen w ir mit, daß die E ntscheidung in 
diesem W ettbew erb bisher nicht bekann t gew orden und, 
wie w ir hören, auch noch n ich t gefällt ist. W ir haben uns 
an das S tadtbauam t Spalato gew andt und werden, sobald 
A ntw ort von dort eingetroffen ist, N äheres mitteilen. —

Chronik.
Ein amerikanischer Wolkenkratzer als Universität. In Pitts

burg will man im Jahre 1926 den Neubau des nach dem Wool- 
worthbuilding und dom Metropolitan-Turm in New-York dritt
höchsten Gebäudes der Vereinigten Staaten beenden, das als 
Universität dienen soll. Das Bauwerk wird mit einem Kostenauf
wand von 12 Mill. Dollar auf einem etwa 1 ha großen Gelände 
errichtet, wird 360 Fuß lang, 260 Fuß breit und 680 Fuß hoch 
und bietet normalerweise Raum für 12 000 Studenten. Der Haupt
eingang umfaßt vier je 39 Fuß hohe Tore; das Äußere zeigt, 
unterstützt durch die ausschließliche und nicht unterbrochene 
Betonung der senkrechten Linie, eine schlanke, turmartige 
Ilöhenentwicklung, die stark gotisch anklingt. Dem deutschen 
Empfinden dürfte eine derartige Lösung für eine Pflegestätte der 
Wissenschaft vorläufig schwerlich als Ideal vorschweben. —
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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  *

Sicherungsgrundlagen der Wohnungs- und Bauwirtschaft.
Von P rofessor Dr.-Ing. W e i ß ,  Berlin.

ans- und  G rundstücks-B esitzerkreise, sowie 
le i le  der A rch itek tenschaft behaupten daß
die W o h n u n g s z w a n g s w i r t s c h a f t
den Zusam m enbruch der früher einwandfreien 
W ohnungs W irtschaft und eine V erküm m erung 
der ganzen B au w irtschaft ja  eine Scheu 

vor tTrund- und  H ausbesitz auf Jah rzehn te  hinaus m it 
sich gebrach t hä tte . E s w ird  dabei m eistens hervor
gehoben. daß eine B esserung auf dem B aum arkt eine 
Behebung der W ohnungsnot usw. ers t nach dem völli°-en 
Abbau der Z w angsw irtschaft möglich sei.

K reise, denen eine eingehende K enntn is des gesam ten 
W ohnungsproblem s wohl von keiner Seite abgesprochen 
werden kann, w eisen dagegen überzeugend nach, daß an 
eine A ufgabe der W ohnungszw angsw irtschaft, schon aus 
rein w irtschaftlichen G ründen, v o rerst noch nicht gedacht 
w erden könne1).

Bei diesem  Z w iespalt der A nsichten dürfte es geboten 
sein, den ganzen F ragenkom plex  einmal etw as näher zu 
betrachten, um feststellen  zu können, ob die W ohnungs
zw angsw irtschaft in  der T a t die W urzel aller jetzigen 
Schw ierigkeiten auf dem  W ohnungs- und B aum ark t ist, 
oder ob n ich t noch andere, viel w esentlichere Hemmungen 
bestehen, denen man. nachdem  sie einw andfrei festgestellt 
sind, m it E rfo lg  zu Leibe gehen könnte. —

Man w ird  sich dabei zunächst die F rage vorlegen 
müssen: „W ie h ä tten  sich die V erhältnisse auf dem Gebiete 
der W ohnungs- und B auw irtschaft wohl entw ickelt, wenn 
die W ohnungszw aD gsw irtschaft, die M ieterschutzgesetz
gebung n ich t P la tz  gegriffen h ä tte ?“

Es un te rlieg t w ohl keinem  Zweifel, daß dabei die 
Mieten, wie die P re ise  aller sonstigen, nicht der Zwangs
w irtschaft unterw orfenen, leiblichen Bedürfnisse nicht 
allein der G eldentw ertung entsprechend, sondern noch 
über diesen R ahm en hinaus gestiegen w ären. Da nun 
unsere G esam tw irtschaft doch n ich t allein  durch die 
W ohnungsm iete, sondern  auch durch die verschiedenen 
Mietsteile, die auf jedem  anderen  B edürfnis liegen — im 
Frieden w urden rund  40 v. H. des Einkom m ens durch 
Mieten aufgezehrt —2) b e las te t w ird, unsere W arenpreise 
auf dem W eltm ark t also sehr w esentlich durch die Miets
lasten beeinflußt w erden, so dürfte  es doch sehr fraglich 
erscheinen, ob bei diesen, durch die M ieterhöhungen 
zweifelsohne eingetretenen, ganz erheblichen W arenpreis
steigerungen, die Scheinblüte unserer W irtschaft w ährend 
der Inflation  überhaup t noch denkbar gewesen w äre? Und 
wäre sie denkbar gew esen, und w enn auch die, dann 
jedenfalls erheblich früher erreich te  Inflationsgrenze keine 
weiteren, den le tz ten  R est von S taa tsau to ritä t gefährdenden 
Zusammenstöße der nach der R evolution aufs höchste 
aufgepeitschten G em üter gebrach t hätte , dann is t doch 
wohl die E rö rte rung  der F rage geboten: W as hätten  diese 
M ietssteigerungen dem H ausbesitz und dem B auhandwerk 
genützt?“ W ürde der H ausbesitzer, der schon die W ehen 
der V orkriegszeit und nam entlich  die der K riegszeit v er
spürte, n ich t die ihm durch  die M ietserhöhungen zuge
wachsenen höheren E rtragsw erte  so schnell als möglich 
flüssig gem acht und  sich n ich t auf andere, größere und 
greifbarere V erdienstm öglichkeiten  versprechende Ge
schäfte gew orfen haben? —

Und kann  m an ernstlich  daran  glauben, daß sich das 
Kapital, das w ährend der Inflationszeit in w enigen Tagen, 
ja  Stunden an  der Börse oder beim W arenhandel verm eint
liche Millionen-, ja  M illiardengew inne m achte, zwecks Be
friedigung der W ohnungsbedürfnisse A nderer, m it der 
E rstellung von W ohnungen befaß t hä tte , wo die etw aigen 
Gewinne e rs t in w eiterer F erne  lagen  und die S teuer
behörde jeden Zuwachs kon tro llieren  und fassen konnte?

Ohne M ieterschutzgesetzgebung w ürden wir. das ist 
sicher, bis an die äußerste  G renze geschraubte M ieten be
kommen haben, die m an noch schw erer als alle anderen 
gestiegenen P reise sofort und  auch nur sehr schw er all
mählich w ieder h ä tte  abbauen können, Mieten, die bei

*) E  h 1 er ö  t  z , S te l lu n g  d e r  A r c h i te k te n  z u r  W o h n u n g s f r a g e .  D e u ts c h e  
B a u z e itu n e  1924. N o . 77, S . 501 ff. u . A . —

2) W e i ß ,  M ä n g e l  d e r  g r o ß s tä d t .  W o h n u n g s v e r h ä ltn D s e  u sw ., 1912 
u . d e rs e lb e :  D ie  M ie ts la s te n  d e r  b e d e u te n d e r e n  I n d u s t r ie s ta a t e n ,  G a r te n 
s ta d t  1913, H e f t  6. —

ihrem, schon geschilderten Einfluß auf unsere W aren
preise, unsere gesam te W irtschaft für längere D auer auf 
das schw erste be laste t und unseren G üteraustausch m it 
anderen L ändern  je tz t und künftig  m indestens sehr e r
schwert, wenn nich t schier zur U nmöglichkeit gem acht 
hätten . Alle verm eintlichen Gewinne, die der Zwischen
handel, der H ausbesitz u. A. bei dieser freien Entw icklung 
un ter U m ständen gem acht hätten , würden aber dahin ge
gangen sein, wohin w ährend der Inflation  so ziemlich 
alle W erte gegangen sind. Und diese Rückschläge hätten  
je tz t keinesfalls zu einer S teigerung der W ohnungs
erstellung, zu einem A nreiz zum Besitz und zur V erwal
tung  von Mietzinshäusern, sondern sicher zu einer ver
stä rk ten  A bkehr von beiden geführt.

W eiter darf doch nich t v erk an n t w erden, und das 
dürfte der bedeutsam ste Gewinn der ganzen W ohnungs
zw angsw irtschaft sein, daß durch das N iedrighalten der 
Mieten, und zwar nur allein dadurch, W erte geblieben 
sind, die je tz t durch die H auszinssteuer ausgeschöpft 
w erden können. W erte, durch die die L änder gegenw ärtig  
w ieder fast allein in die Lage versetzt werden, den Be
diensteten und Beam ten eine entsprechende Bezahlung zu 
gewähren, und die B auwirtschaft, den H ausbau, in  einem 
rech t nennensw erten Umfang w ieder anzukurbeln und ihn 
m it Sicherheit und in greifbarer Nähe auch w ieder auf 
geordnete Bahnen zu bringen.

Der H ausbesitzer w ird erwidern: „Ja , was habe ich 
davon?“ Zweifelsohne is t er je tz t noch deT Leidtragende, 
wie alle A nderen, die W ertpapierbesitzer, ja  Alle, die 
überhaupt etw as besessen haben, es in der N achkriegszeit 
bisher gewesen sind. Aber, w enn w ir w ieder zu norm alen 
V erhältnissen zurückgekehrt sind, wenn die H auszinssteuer 
dann fallen w ird, wie früher alle derartigen  Steuern ge
fallen sind, w ieviel besser w ird dann der H ausbesitzer zum 
Beispiel dem W ertpapierbesitzer gegenüber dastehen, und 
zwar doch n u r  dank der Zwangswirtschaft, die im In ter
esse des Ganzen, in w eiser Vorsorge, n ich t allein die 
Mieter, sondern am Ende auch den H ausbesitz vor der 
Auflösung, vo r der völligen Zerrinnung seines Besitzes 
w ährend der Inflation geschützt hat.

Bei solchem, doch n ich t bestreitbaren  Sachverhalt 
kann  man der W ohnungszw angsw irtschaft die jetzigen 
Schw ierigkeiten auf dem W ohnungs- und B aum ark t wohl 
nicht, oder d o c h w e n i g s t e n s  n i c h t a l l e i n  zur L ast 
legen. W ollen wir erfolgreich sein auf der Suche nach den 
w irklichen U rsachen der jetzigen Hemmungen, dann müssen 
w ir uns w eiter zunächst die F rage vorlegen: „Ob in  der 
V orkriegszeit der Hausbesitz, nam entlich der groß
städtische, der für die V erm ietung geschaffene, w irklich 
ein gesicherter, ein begehrensw erter gewesen ist, und ob 
auch hinsichtlich der N euerstellung von W ohnungen in 
dieser Zeit klare, einw andfreie V erhältnisse Vorgelegen 
haben, die eine ungehinderte, allen Bedürfnissen Rechnung 
tragende N eubautätigkeit laufend gw ährleiste t hä tten?  —

Es w ürde über den Rahm en dieser A usführungen w eit 
hinausgehen, wenn hier eingehendere diesbezügliche Be
trach tungen  über das gesam te W ohnungsproblem  der V or
kriegszeit angestellt w erden w ürden. Es genügt hier, sich 
hinsichtlich der E rrichtim g von M ietwohnungen, die je tz t 
anscheinend an  vielen Stellen vergessene T atsache in das 
G edächtnis zurückzurufen, daß sich schon im letzten  J a h r 
zehnt der V orkriegszeit finanzkräftige B auherren sehr sel
ten. ja  fast überhaupt nicht mehr m it der E rrich tung  von 
M ietzinshäusern befaßt haben. Zumeist w aren die B au
herren  S trohm änner der G rundstücksbesitzer, Personen, die 
fast immer ohne eigene Mittel und vielfach auch ohne 
jeden persönlichen K redit arbeiteten3). Bauherren, auf 
deren  M achenschaften, nach am tlichen Feststellungen4), in 
Berlin allein u. a. jährlich der V erlust von Millionen Gold
m ark B auhandw erkerforderungen zurückgeführt w erden 
m ußte; Zustände, die das Baugewerbe zur H erbeiführung 
gesetzgeberischer Schutzm aßnahm en zwang5), und als diese 
G esetzgebung sich m ehr oder m inder als w irkungslos e r

3) F r e s e .  D a s  P f a n d re c h t  d e r  B a u h a n d w e r k e r .  190L
4) H ö p k e r .  V e r lu s te  d e r  B a u h a n d w e r k e r  u sw . in  d e n  J a h r e n  1909 

b is  1911. 1914.
5) S i m o n .  D a s  R e ic h s g e s e tz  ü b e r  d ie  S ic h e r u n g  d e r  B a u h a n d w e r k e r 

f o rd e ru n g e n .  1909.
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wies6), schließlich eine völlige A bkehr des gesunden Bau
handw erks von derartigen M ietkasernen m it sich brachte.

H insichtlich des H ausbesitzes, der auf Verm ietung ein
gestellt war, h a tte  man es gleichfalls fast durchw eg nur 
m it kapitalschw achen Besitzern zu tun, die m eist nur m it 
einem sehr geringen Eigenverm ögen — vielfach noch nicht 
m it 10 v. H. des W ertes — in dem G rundstück verankert 
waren, die fast immer nur als H ypothekenverw alter an 
gesprochen w erden konnten, die deshalb oft schon bei 
dem Leerstehen auch nur e i n e r  W ohnung außerstande 
waren, ihrem Zinsendienst nachzukom m en'); die nam ent
lich aber auch, weil bei allen V erkäufen und F inanz
gebahrungen m it Miethäusern, die A m ortisation und die 
Kosten der großbaulichen Ausbesserungen — durch irrige 
Annahmen hinsichtlich der Steigerung der Bodenwerte 
stets vernachlässigt wurden, bald vor der völligen Zei- 
rinnung ihres Eigenteils standen, was zum Schluß immer 
zur Zw angsverwaltung m it entsprechenden H ypotheken
ausfällen führte. Die zahlreichen Berichte der im letzten 
V orkriegsjahr vom Reichsam t des Innern  eingesetzten 
Realkreditkom m ission geben hierüber ein erschöpfendes 
Bild9). Die Kommission hat zwar noch bis in die K riegs
jahre hinein getagt, zu einer Lösung ist man aber ^ i^h t 
gekommen, sondern lediglich zu der Feststellung, daß die 
Besitzverhältnisse, wie sie sich in der V orkriegszeit bei 
den großstädtischen Mietzinshäusern, durch V orherrschaft 
der M ietkaserne, entw ickelt hatten, völlig haltlos seien.

Eine Frage muß bei der B etrachtung der Schwierig
keiten des Mietzinshausbesitzes in der V orkriegszeit be
sonders unterstrichen werden, weil diese auch jetzt, bei 
der Beurteilung des W ohnungsm angels eine erhebliche 
Rolle spielt; das ist die Frage des früheT allgemein und 
jetz t auch noch vielfach geforderten W ohnungsüberschus
ses von 3 v. H. Für den Mieter brachte dieser Überschuß 
zweifelsohne Annehmlichkeiten, er konnte bei der W oh
nungssuche wählen, ja  er konnte dabei auch Forderungen, 
oft sogar wenig gerechtfertigte, stellen. Der Vermieter, 
der notleidende H ausbesitzer, kam  dabei aber zu kurz.

Dieses N ichtm ehrw ählenkönnen, das Fehlen des Über
schusses löst jetzt, auch ohne das tatsächliche Fehlen von 
W ohnungen, das Gefühl' des W ohnungsm angels, m it all’ 
seinen wenig erfreulichen N ebenerscheinungen aus. W ird 
sich aber das je tz t so verarm te D eutschland in nächster, 
in absehbarer Zeit w ieder diesen früheren N ormalwohnungs
überschuß, der bei der jetzigen Bevölkerungsziffer und bei 
den derzeitigen Baukosten einem, dann doch ertraglosen, 
W ert von rd. 3 Mill. G. M. entsprechen würde, leisten können?

Daß sich all’ diese, schon in der V orkriegszeit bei der 
M iethauserstellung, bei dem M ietzinshausbesitz und bei der 
E rhaltung und U nterhaltung der M iethäuser so schwer in 
Erscheinung getretenen Hemmungen, die durchw eg auf den 
u n t e r b r o c h e n e n  Zufluß von Mitteln für ein, seiner 
Zeit schon in den Sicherungsgrundlagen, im E rtrag  und in 
der w eiteren Entw icklung durchaus unklares und un
sicheres Geschäft zurückgeführt werden mußten, in der 
Kriegs- und N achkriegszeit, nam entlich w ahrend der In 
flation, w ährend welcher das K apital, das früher in erster 
Linie für die W ohnungs- und B auw irtschaft zur Verfügung 
stand, mehr und minder verloren gegangen ist, vergrößert 
haben, ja  erheblich vergrößern mußten, selbst ohne jede 
Zwangswirtschaft, kann wohl kaum bestritten  werden.

Das geringe bei diesen früheren Geldgebern noch v er
bliebene K apital, ja  selbst das vielleicht an m anchen Stellen 
mühelos angehäufte neue K apital kann in einem Land, in 
dem der W iederaufbau, die W iederingangbringung von 
Handel und Gewerbe jede verfiigbaie Mark an sich zu 
ziehen und unter Inaussichtstellung von z. T. erheblichen 
Zinsen zu nutzen sucht, je tz t für die W ohnungs- und Bau
w irtschaft natürlich nur dann gewonnen werden, wenn hin
sichtlich der A nlagesicherheit und auch hinsichtlich des E r
trags ganz einwandfreie, jeder Zeit kontro llierbare und 
nachprüfbare Grundlagen gegeben sind. —

Ist diese gebotene K larheit, die nach allen E rörterun
gen schon in der V orkriegszeit verm ißt w erden mußte, etw a 
jetzt vorhanden? Gewiß nicht! Auf allgemeine Mittei
lungen oder nicht k lar begründete Feststellungen hin: „Man 
schätzt bei einem gleich ICO gesetzten Friedensw ert den 
Je tz tw ert für W ohnhäuser oder G rundstücke auf so oder 
so viel vom H undert des Friedensw erts“10), wird man heute 
weder den K auf eines Gebäudes oder eines G rundstücks 
tätigen, noch einen Geldmann zur Hergabe von Leihkapital 
für ein solches Geschäft veranlassen können. Ohne V er
kaufsm öglichkeiten von Gebäuden oder G rundstücken auf 
klaren  Sicherungsgrundlagen und ohne die Möglichkeit der

8) S te l lu n g n a h m e n  d e r  H  a n  d e l s k a m  m e r n .  B e r l in e r  T a g e b la t t  
25. X II .  1910.

7) E b e r s t a d t .  H a n d b u c h  d e s  W o h n u n g s w e s e n s  u s w . 1917 .
•) " W e iß . M ang-1  d e r  g ro ß s tä d tis c h e n  W o h n v e rh ä 'tn i s s e  u sw . 1912.
sj  H e r a u s g e g e b e n  v o m  e h e m a lig e n  B e i c h s a m t  d e s  I n n e r e n .
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Gewinnung von L eihkapital für solche entsprechend ge
sicherten Geschäfte is t aber eine W iederingangbringung, 
ein W iederaufbau einer freien W ohnungs- und Bauw irt
schaft undenkbar. Deshalb is t eine K larstellung hier das 
erste E rfordernis für jedes w eitere Beginnen.

M ietzinshäuser w urden in der V orkriegszeit nach einem 
Vielfachen des M ietertrages gehandelt und bei der Be
leihung bildeten Taxen die G rundlage, die den W ert einer 
Bauanlage aus der Form el:
W  — XA  [E rtragsw ert +  (G ebäudew ert +  G rundstückswert)] 
bestimmten. Der E rtragsw ert w urde dabei nach den am t
lich bescheinigten M ieterträgen, abzüglich der normalen 
Unkosten erm ittelt. F ür den G ebäudew ert kam en Erfah
rungssätze für 1 bebauter F läche, oder für 1 cbm um
bauten Raumes, un ter B erücksichtigung eines, dem Alter 
und der baulichen Beschaffenheit entsprechenden Ab
nutzungsfaktors in Frage. Endlich w urde der Grund
stücks-, der Bodenwert in Berlin fast ausschließlich nach 
den sogenannten Müller’schen K arten11) und in anderen 
Orten des Reiches nach, in ihrer E ntstehung  — ob Zwangs
oder freiwilliger V erkauf usw. — fast niem als kontrollier
baren V erkaufserlösen an gleichen oder ähnlichen Stellen12), 
sehr oft aber nur nach dem Gefühl bemessen.

Durch völlig von diesen Schätzungen abweichende Ver
kaufserlöse, bei den zahlreichen, in der V orkriegszeit zur 
T agesordnung gehörenden Zw angsversteigerungen und die 
dabei eingetretenen erheblichen A usfälle von Hypotheken, 
denen nach diesen Schätzungen völlige, oft sogar mehr
fache Sicherheit zugesprochen w orden w ar, kamen die, in 
der zuvor geschilderten W eise zustande gekommenen 
Taxen überall in hohen Mißkredit. Das Sprichw ort „Taxen 
sind Faxen“ w urde geprägt, ja  man bezichtigte sogar die 
Taxatoren der Bestechlichkeit und rief nach Taxäm tern, 
durch die diese Mißstände behoben w erden sollten13).

W aren die T axatoren w irklich so pflichtvergessen, wie 
man behauptete, oder w aren nicht vielm ehr die bestehenden 
Schätzungsgrundlagen unvollkom m en und dehnbar, ja  ta t
sächlich unrichtig?

Als tatsächlichen, k lar greifbaren und jederzeit nach
prüfbaren W ert kann man zunächst doch nur den N utzungs
w ert ansprechen. M ietsteigerungen, seien sie durch ver
besserte E inrichtungen oder durch V erbesserung der Grund
stückslage zu erzielen, und U nkostenverringerungen, ent
standen wieder durch verbesserte E inrichtungen oder ver- 
vollkom m neten Betrieb, die beide den E rtrag  und somit 
auch den E rtragsw ert erhöhen, können m eist völlig klar 
erkannt und vom K äufer und vom Geldgeber entsprechend 
bew ertet werden. Das gleiche g ilt bei etw aigen noch mög
lichen w eiteren oder ferneren Steigerungen des Ertrages 
und des E rtragsw ertes und auch für die in Zukunft etw a zu 
befürchtende V erringerung desselben.

Für den G ebäudew ert bieten zw ar die überall geläu
figen E inheitssätze, nach Q uadratm etern bebauter Fläche 
oder nach K ubikm etern um bauten Raumes, sowie auch die 
allgemeinen E rfahrungssätze für A bnutzung oder minder 
gu te  bauliche Beschaffenheit, eine genügend klare Unter
lage. Die dam it errechneten W erte ändern  sich aber 
völlig, ja  sie können gleich Null werden, oder sich zu einem 
Minus gestalten, wenn bei A nstrebung einer erhöhten oder 
verbesserten Ausnutzung, eines erhöhten E rtrages, Ge
bäudeteile beseitigt oder w esentlich verändert werden 
müssen. Die A bbruchskosten w erden oft kaum  durch den 
W ert der A bbruchsbaustoffe gedeck t w erden können und 
m ancher Umbau vorhandener Teile w ird teu rer zu stehen 
kommen als eine völlig neue, dann durch die alten Teile 
nicht beschränkte Ausführung. — (Schluß folgt.)

V erm ischtes.
Lichtw irtschaft. Ähnlich etw a den m it „W ärm ewirt-

schaft“ bezeichneten B estrebungen is t ein von der Osram
G. m. b. H. zu Berlin neu erbautes „L ichthaus“ für die tech
nisch-w issenschaftlichen B estrebungen zu einer w irtschaft
lichen und zw eckvollen G estaltung des Beleuchtungswesens 
bestimmt. Die diesem Ziele dienenden Methoden sollen 
hier herausgearbeitet und den in teressierten  K reisen in 
D em onstrationen verm itte lt werden. —

lu) F r a n k fu r te r  Z e :tu n g ;  n a e h  d e r  D e u ts c h e n  B a u z e liu n g  1924 N r . 99.
U) Ct. M ü l l e r .  K a r t - u  z u r  B e re c h n u n g  dett G ru n d -  u . B o d e n w e r te a  usw .
12t S c h n a b e l .  Lina T a x e n  d e s  B o d e n w e r te s  u sw . I9 i3 .
13) E i c k e r o - y  e r .  Z u r  F r a g e  d e r  II. H y p o th e k .  1 9 l3  u . E c k e r ,  

I a x a m te r  o d e r  p r iv a te  S c h ä tz u n g e n ,  1913, u  A. m .

Inhalt: Der W ettbewerb zur Ausgestaltung des M'mster-
platzes in Ulm (Fortsetz mg.) — Die Farbe in der Architektur 
(I ortsetzuna.) — Vermischtes. — W ettbewerbe —

B iinvirtschafts- und Baureeht«fragen: Sicherungsgrundlagen 
der Wohnungs- und Bauwirtsehatt — Vermischtes. —

Verlag der Deutschen Bauzeitung, 6 . m. b. H. in Berlin.
Für die Redaktion verantwortlich: F r i t z  E i s e l e n  in Berlin.

Druck: W. B ü x e n e t e i n ,  Berlin SW 48.

No. 8.


