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Ansicht an d e r  K oc
Fotos M. Krajewsky, Charlottenburg

h a u p t v e r w a l t u n g s g e b Au d e  d e r  id  u  n a -
GERMANIA-VERSICHERUNGS-A.-G., BERLIN

A R C H ITE K T: RUDOLF A . K E S S E LE R , B E R LIN  •  6 A B B ILD U N G E N

Das Gebaude, das an die Stelle eines unbrauch- Jedoch schon vor Fertigstellung des Hauses (in- 

bar gewordenei* Miethauses aus den 60er Jahren zwischen hatten S1Ĉ  ie eic en ersic erungs 
trat und der G e r m a n i a - Versicherungsgesellschaft gesellschaften Iduna-Berlin und Germama-Stettin 

zu Stettin gehorte, sollte urspriinglich im Erd- zusammengeschlossen) ani erte sic ie " eC, 
geschoB und im I. ObergeschoB ais Laden ver- bestimmung: das gesamte Haus muBte nunmehr 

mietet werden, wahrend die oberen Geschosse von der Hauptverwaltung des neuen Konzerns dienen, 

einer GroBhandelsfirma in Benutzung genominen gleichzeitig wurde je*c 1 ossen, es au 1 er
werden sollten. Charlotten- wie auf der KochstraBe xn mehreren
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Entwurf fUr die Gesam tfront an der KochstraBe

Bauabschnitten auf den schon im Besitz der Ge- 
sellschaft befindlichen Grundstiicken zu er- 
weitern (s. Abb. a. d. S., Schaubild und GrundriB).

Diese Erweiterungen waren bei der Planung 
zwar nicht vorauszusehen gewesen, jedoch hatte 
der Architekt weitgehend mit derartigen Mijglich- 
keiten gerechnet: der Windverband war nicht
—  was nahe gelegen hatte —  in die Giebelwand 
gelegt, sondern in die Wandę des Treppenhauses; 

auch war die gesamte GrundriBdisposition ent- 
sprechend getroffen: die Fenster hatten sehr 
breite Pfosten erhalten, um ein Daraufzufiihren 
von Wanden zu ermóglichen, usw. usw.

Der Bau besteht aus einem Eisenskelett, das mit 
hochgestełlten Hartbrandsteinen ummantelt ist. 
Alle Briistungen und Ausmauerungen sind aus 
lochporosem Backstein gemauert. Dazu kommt 

an den StraBenseiten Yerkleidung aus Weiberner

Tuffstein und —  an den von W ind und Wetter 

besonders beanspruchten Stellen —  aus Griin- 
felder Muschelkalk, alles aus sehr groBen gesagten 
Platten in Starken von 10 und teilweise 3 cm. Die 
Konstruktionen sind durchweg 12 m ohne jede 
Zwischensaule gespannt, um das Ein- und Aus- 
bauen von Zwischenwanden leicht zu machen.

Die urspriingliche Absicht, Erd- und I. Ober- 
geschoB zu Yerkaufsraumen zu machen, bestimmte 

das AuBere: Es entstand der durchlaufende Erker 
in der I. Etage, der Ausstellnngszwecken dienen 
sollte; die Schaufenster erhielten aneinander- 
gereihte Liiftungsfenster, die bis hoch unter die 
Decke gehen und gleichzeitig die Reklameschriften 
aufnehmen sollten. Diese Ladenraume dienen 
augenblicklich Yerwaltungszwecken, jedoch be
steht die Absicht, spater nach Fertigstellung des 
Gesamtbaues, sie wieder zu ihrem urspriinglichen
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Ein B drosaal

H AU PTVER W A LTU N G SG EB A U D E DER ID U N A -G E R M A N IA -V E R S IC H E R U N G S - 
A KTIEN -G ESELLSCH AFTEN , BERLIN A R C H IT E K T  R U DO LF A . KESSELER , BERLIN

c e ? in«r* Chnit! 1i 50 m it E n tla łtu n fl “ nd B o lich tung  d e s  K e lle rs , 
f ' ! SU""®  un B e ,ic htung iib e r  den F e n stern  des E rd o es ch  
EntlUttung Ober dem  A u s s te llu n g s e rk e r Im  1 . O b erg escho B

Zweck zu verwenden. Im  iibrigen zeigt sich 

der Bau so sparsam wie irgend móglich: 
ohne jedes Gesims oder Ornament stehen die 
Tuff- und Muschelkalksteine gegen die 

groBen Glasflachen der Fenster und des 
Erkervorbaues. Die augenblicklich fiir den 
jetzigen kleinen Bauabschnitt etwas zu starkę 
W irkung der einzelnen Bauteile wird nach 

der Fertigstellung des Gesamthauses von 
selbst auf das richtige MaB zuriickgehen.

Im  Innem  befinden sich durchweg groBe 
Sale, die iur sparsam durch Glaswande unter- 

brochen sind, so daB die Raume mit einem 
Blick iibersehen werden konnen. Nur die 

Zimmer der Direktoren sind besonders ab- 
geteilt. Die sichtbar gelassene weitgespannte 

Konstruktion, helle, fast weiBe Tónungen 
der Raume und die groBen Fenster, die Licht 

und Luft an alle Stellen des Bauwerks drin- 
gen lassen, geben —  entsprechend den Ab- 

sichten des Bauherrn —  dem Haus sein be- 
sonderes Geprage. In  ar^hitektonischer 

Beziehung ist dem AuBeren ein groBer Zug 

nicht abzusprechen. Die kraftvolle Gliede- 
rung der Fassade hat ein durchaus modernes 

Geprage. Durch das Vermeiden gesuchter Be- 

tonkonstruktionen: zuriickgesetzter Pfeiler
u. dgl. wirkt der statische Bau auf den Be- 

schauer organisch. Unzweifelhaft wird 

nach Fertigstellung des Gesamtbaues der 

Eindruck an Geschlossenheit noch gesteigert 
werden. —  Bt.
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P attb erg sch & ch te  K o h len tu rm
Foto Ziegler, Dusseldorf

BAUTEN DER ARCHITEKTEN BDA PROF. KARL WACH 
UND REG.-BAURAT ROSSKOTTEN, DUSSELDORF „

T E X T : R E IC H S B A N K B A U -  
DIREKTO R  A . D . D R .-IN G .

P H IL IP P  N IT Z E , BERLIN

Wie Burgbauten eines Zyklopengeschlechts, phan- 

tastisch iibersteigert in  den Abmessungen, muten 

jetzt moderne Industriebauten an. — Nicht er- 

staunlich! Denn wie die Burg, den Gegebenheiten 

des Gelandes sich anpassend, zunachst allein den 

Zwecken der Befestigung dient, so muB auch der 

Architekt, der fiir die Industrie arbeitet, den 

Forderungen der Technik folgend, seine Massen 

allein den Bediirfnissen des Betriebes anpassen, 

um kiirzeste Wege und einfachste Arbeits- und 

Beforderungsverhaltnisse zu erzielen. So sind die 

Pattbergschachte am Niederrhein, die modernste 

und groBte Zeche des Kontinentes, entstanden, 

von der wir die Ansichten des Kohlenturmes und

des Kohlen-Waschgebaudes bringen. W ir wagen 

zu hoffen, daB auch die Arbeitsfreudigkeit durch 
das BewuBtsein der Vermeidung iiberfliissiger 

Arbeit in  Raumen, von Licht und Luft durchflutet, 
gefordert wird. Welch malerische Wirkungen 

entstanden aber allein durch den Wechsel des in 
jedem Einzelfalle bestgeeigneten Materials, das 

ais Stampf- oder GuBbeton, ais Eisenfachwerk und 
Klinkerwerk wirksam in  Erscheinung tritt.

Es ist erstaunlich, daB nicht viel mehr auf den 

Parallelismus m it gotischen Konstruktionen hin- 

gewiesen wird, die, abgesehen yomFormalen, den 

gleichen Grundsatzen fast wortlich entsprechen, und 

Karl Schafer wurde wohl seine Freude haben, wenn
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A R C H ITE K TE N  B DA  
PROF. K A R L W A C H  
UND REG. -  BAU RAT  

R O S S K O TTE N  
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A R C H ITE K TE N  BDA PROF. KA RL W A C H  UND R E O .-B A U R A T  R O S S K O TTE N , DU SSELD O R F

er sahe, was aus seiner Saat fiir Dinge entstehen, braucht und sicb langatmige Erorterungen dariiber, 
die den von ihm vertretenen Grundsatzen so auf’s was sich der Architekt dabei gedacht hat, sparen 
beste entsprechen. kann. Auch der Einbau eines Fremdkorpers, einer

Dies geht auch aus dem Silobau der Weizenmiihle Zweigstelle der stadtischen Sparkasse, dereń Auf- 
Georg Plange-Diisseldorf hervor, bei dem in dem nahme zur Verzinsung des aufgewandten Bau- 
Gegensatze zu dem alteren Bauteile erst dieW ucht kapitał erfolgte, andert daran nichts. Auffallig ist 
monumentalen Gestaltens offenbar wird. Wieweit im  AuBern und Innern die malerisch-omamentale 
sich durch moderne Hilfsmittel, richtig eingesetzt, Yerwendung der Schrift, die das Wohltuende der 
der Bauvorgang durch Zeitersparnisse verbilligen groBen, hellen Flachen erst zur Empfindung bringt. 
laBt, geht daraus hervor, daB nach dem Rammen Wenn man von Ziirich aus im  Dampferchen nach 
der notwendigen Eisenbetonpfahle der Bau der Siiden fahrt, so fallt auf dem rechten Ufer in 
36 m hohen Silos fiir 10 000 t Getreide sich in Kilchberg ein Bau auf, dicht am See gelegen, 

13 Wochen erledigen lieB. der m it groBen Augen iiber die Wasserflache fort
Die evangelische Kreuzkirche in Dusseldorf auf die gegenuberliegenden Berge zu blicken 

steht da, ein Bau in romanischen Formen aus dem scheint. W eit offnen sich die Fenster nach der 
Anfange dieses Jahrhunderts. Das Gemeindehaus, Aussichtsseite, gegen die Wetterseite aber hat das 
ein modernes Bediirfnis, sollte im AnschluB daran Haus sein Dach fest in ’s Genick gezogen: so 

errichtet werden. Der im  Wettbewerb m it dem wenigstens wirkt das einseitig angelegte Pultdach. 
ersten Preise bedachte Entwurf von Wach und Man sieht, daB das Lebenselement dieses Hauses 
Rosskotten kam zur AusfUhrung. Durch einen das Wasser ist, und Terrassen und Balkons ermog- 
Fliigelbau ist die Yerbindung zum Altbau herge- lichen den Daueraufenthalt am Ufer. Auch alle 
stellt und fur den Neubau der erforderliche Ab- Tiiren, bis unten verglast, erweitern die Durchsicht. 

stand gewonnen, um  den sachlichschlichten Neubau Es ist charakteristisch, wie sich dies Haus, eigen- 

fiir sich zur eigenen Wirkung zu bringen. Es spricht artig in seiner Form, ohne Zwang und selbst- 
immer fiir die Giite eines Grundrisses, wenn man verstandlich in die ganz anders eeartete Umgebung 
zu seiner Erlauterung eigentlich nichts zu sagen einpaBt.
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W a n d e lh a lle
v o r d e m  groB en S aal
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Grundrisse 1 :700

E van g e lisch es  G em ein dehau s  in D u s se ld o rf, H o fa n s ic h t m it A nschiu B  an d ie  K re u z k irc h e
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H au s D r. W . in  K ilc h b e rg  am  ZU rich see

A R C H IT E K T E N  B D A PRO F. K A R L W A C H  UND 
R E G .-B A U R A T  R O S S K O T TE N , DUSSELDORF
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O b erg en ch o n
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