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Es mutet fast wie eine Ironie des Schicksals an, 
daB den bisher immer wieder erfolglos gestellten 
Forderungen der Architekten nach einem Berufs- 

schutz durch den jetzt veroffentlichten Referenten- 
entwurf des Reichswirtschaftsministeriums in einem 
Augenblick entsprochen werden soli, wo die ge- 
samte Bautatigkeit darnieder liegt und breite Kreise 
der Architektenschaft bereits wirtschaftlich ver- 

elendet sind. Und doch muB es begriiBt werden, 
daB die Reichsregierung sich zu diesem Akt aus- 
gleichender Gerechtigkeit endlich entschlossen hat, 
nachdem 6ie vorweg dem Baugewerbe m it der Yer- 
leihung der Berufsbezeichnung „Baumeister“ ein 
Geschenk gemacht hat, dessen Wert sich allerdings 

erst in der Praxis erweisen soli. Jedenfalls ist es 
eine Notwendigkeit, auch dem Architektenberuf 
nunmehr den nótigen Schutz zu gewahren, da 
dieser, soweit er iiberhaupt die Berufsbezeichnung 

„Baumeister“ zu fiihren berechtigt ware, das ab- 
lehnt — wie die Begriindung zum Architektengesetz 
zugibt, m it Recht wegen der vollig anders gearteten 

Berufsausiibung.

Die Baumeisterverordnung ohne gleich- 
zeitigen Schulz der Berufsbezeichnung 
Architekt w iirde eine weitere sehwere 
Schiidigung des Arehitektenstandes be- 

deuten.

Wenn es nun auch durchaus erwiinscht gewesen 

ware, wenn beide Verordnungen bzw. Gesetze zum 

gleichen Termin am 1. Oktober d. J . in Kraft 

getreten waren, so muB doch dringend gefordert 

werden, daB die Kreise, die das zukiinftige Archi

tektengesetz angeht, 

vor dessen Verabschiedung eingchend ge- 
hort und ihre bereehtigten Forderungen 
bei der endgiiltigen Verabschiedung be- 

riicksichtigt werden.

Leider hat die den Berufsvertretungen der 

Architekten zugesagte Aussprache bisher noch nicht 

stattgefunden, vielmehr ist der Referentenentwurf 

zunachst den Landerregierungen zur Stellungnahme 

zugesandt worden.
Nachstehend soli der Entwurf in se inen  H aup t-  

punk ten  einer kritischen Betrachtung unterzogen 

werden. Beziiglich seines Wortlautes verweisen wir 

auf den Abdruck in derWirtschafts-Beilage Nr.73/74.

Was w ird gesehiitzt ?  Zunachst die Berufsbe

zeichnung „A rch itekt44 und Berufsbezeichnungen

in Yerbindung m it diesem Wort. Die Berufs
bezeichnungen „ In n e n a r c h ite k t"  und „Garten- 
a r c h ite k t“ diirfen dagegen unbeanstandet von 
Jedem weitergefiihrt werden. Beziiglich der ersteren 
muB das ais eine Verwasserung des Architekten- 
schutzes bezeichnet werden, beziiglich der zweiten 
besteht ja eine klare Scheidung der Berufe.

Ais neue geschiitzte Bezeichnung wird auBerdem 
noch der Begriff des ,,BauanwaIt“ eingefiihrt, 
der den eingetragenen Architekten, und zwar unter 
diesen

nur den im  freien Beruf Stehenden und 
Selbstandigen vorbehalten ist.

W ir kommen hierauf noch zuriick.

A usgesch lossen  von  der E in tr a g u n g  in  die 
A rc h ite k te n lis te  sind — abgesehen von der 
Nichterfiillung bestimmter fachlicher Voraus- 

setzungen — nur Personen, denen die biirgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt oder die wegen schwerer 
strafrechtlicher Yerfehlung rechtskraftig verurteilt 
sind oder denen sehwere Verletzung der Berufs- 

pflichten nachgewiesen ist. Das ist eigentlich selbst- 
verstandlich und brauchte im  Gesetz so ins Einzelne 

gehend kaum geregelt zu werden. In  der Bau- 
meisterverordnung geniigte der einfache Begriff der 
„U n b e s c h o lte n h e it“ . Unlautere und moralisch 

unzuverlassige Elemente werden aber durch die 
Bestimmungen des Architektengesetzes, die bei 

AuBenstehenden den Eindruck erwecken miissen, 
ais ob hier ganz besonders sehwere MiBstande vor- 
lagen, trotzdem nicht m it Sicherheit abgehalten.

Es fallt ferner auf, daB ein eingetragener Architekt 
oder Bauanwalt, dem derartige Verfehlungen nach

gewiesen werden, gestrichen werden k a n n , dagegen 
gestrichen werden m uB , wenn er iiber die der 
Berufsbezeichnung gesteckten Grenzen hinausgeht. 

Dieser Widerspruch kann nicht bestehen bleiben.

Allgcmeine Voraussetzung fiir die Fiihrung 
der Berufsbezeichnung Architekt ist die aus- 

schlieBliche Betatigung bei der Planung und Leitung 

von Hochbauten u n te r  A ussch luB  gewerbs- 
m aB iger Unternehmertatigkeit und gewerbsmaBi- 

ger Beteiligung am Grundstiickshandel. Dam it ist 

also eine

klare Scheidung zwischen Architekt und 
Unternehmer

gezogen, die noch dadurch verscharft wird, daB die
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Bezeichnung Architekt nicht gleichzeitig mit 
anderen Bezeichnungen gefiihrt werden darf, „die 

auf eine Tatigkeit im  B auw esen  hinweisen“ . Da- 
nach ware also die gleichzeitige Fuhrung der Be
zeichnung ,,Baumeister“ verboten, wie das von den 
Berufsvertretungen der Architektenschaft verlangt 

worden ist. Die hier zitierte Fassung steht aber im  
Widerspruch zu anderen Bestimmungen. Sollte es 
statt Bauwesen vielleicht Baugewerbe heiBen ?

Yoraussetzungcn in der fachlichen Aus
bildung der Architekten. Wahrend der vom 
BDA aufgestellte Entwurf fiir ein Architekten- 

schutzgesetz eine bestimmte sehulmaBige Vor- 
bildung nicht vorsah — die Meinungen iiber die 
beste fachliche Yorbildung zum Architektenberuf 
gehen ja stark auseinander — ,dagegen eine Prufung 
der Befahigung und Eignung fiir den Beruf ver- 

langte,

verziehtet der Beferentenentivurf aut’ die 
Einfiihrung einer neuen Prufung.

Ais Yorbedingung wird die AbschluBpriifung im 
Hochbaufach an einer Technischen Hoehsehule oder 
einer staatlieh anerkannten Bau- oder Baugewerk
schule*) vóllig gleichgestellt. Dazu wird i. allgem. 
eine praktische Tatigkeit in der Planung undLeitung 
von Hochbauten verlangt, die bei den Baugewerk- 

schulabsolventen entsprechend verlangert ist, so 
daB bei beiden Kategorien m it dem 28. Lebensjahr 
etwa die Berechtigung zur Eintragung in die 
Architektenliste erlangt wird. Die bisher in den 
Meisterklassen der Kunstakademie ausgebildeten 
Architekten hat man dabei aber anscheinend voll- 
kommen vergessen.

Von der nachzuweisenden praktischen Tatigkeit 
bei Planung und Leitung von Hochbauten muB eine 
gewisse Zeit im Biiro eines zur Ausbildung be- 
rechtigten Architekt-Bauanwaltes zugebracht sein. 
Das ist zu begriiBen, allerdings wird dem Einzelnen 
damit eine groBe Yerantwortung auferlegt. Bei der 
Erteilung zur Berechtigung zur Ausbildung sollen 
die Berufsorganisationen der Architekten mit- 

wirken. Das erscheint allerdings ais eine Not- 
wendigkeit. Die iibrige praktische Zeit kann in 
leitender Stellung bei Reichs-, Staats- oder Kom- 
munalbehorden zugebracht werden. Es fehlt aber 
jede Forderung des Nachweises einer wirklich 
erfolgreichen Betatigung.

Die Berufsvertretungen der freien Archi- 
tekten haltcn m it Recht an diesem ATach- 
weis durch eine besondere Prufung fest.

Und das um so mehr, ais sich jeder Architekt 
ohne weiteres in die Listę der „Bauanwalte“ ein- 
tragen lassen kann, der sich verpflichtet,

„ausschlieRlich sclbstiindig freischaffend 
und ohne Anstcllungsvcrtrage m it festen 

Beziigen,,

tatig sein zuwollen, also Privatarchitekt im  heutigen 
Sinne zu sein. Diesem Kreis wird damit also ein 

b e so n d e re r  Schutz gewahrt. Beamte und An- 

gestellte sind hier selbstverstandlich ausgeschlossen, 
aber nach dem Wortlaut des Entwurfs auch die

* ) Im  a llgem einen s ind  h ie ru n te r  zu ye rs tehen  d ie je n ig e n  
hoheren  T echn . L e h ra n s ta lte n  (H T L ) ,  d ie  in  d ie  R e ichs lis te  
e ing e tra gen  sind .

Professoren der Technischen Hochschulen. Das 
kann wohl nicht beabsichtigt sein und wird von 

den Berufsvertretungen der freien Architekten
schaft auch nicht gefordert.

Interessant ist iibrigens, daB sich der Gesetz- 

entwurf die Bezeichnung „Bauanwalt“ zu eigen 

gemacht hat, die, von manchem Architekten bereits 
gefordert und gefiihrt, bekanntlich den Widerspruch 
der Anwaltskammern herausgefordert hat, die zum 

Teil sogar auf dem Wege der gerichtlichen Klage 
dagegen angegangen sind. Vielleicht hat man aus 

diesem Grunde auch die nicht sehr gliickliche 
Doppelbezeichnung „Architekt-Bauanwalt“ ein - 
gefiihrt.

Lbergangsbestimmungen. Diese verzichten 
auf die Dauer von drei Jahren nach Inkrafttreten 
des Gesetzes auf den Nachweis der Tatigkeit bei 
einem Architekten und lassen auch Personen ohne 
nachgewiesene Fachscbulbildung zu m it einer ent- 
sprechendenYerlangerung der Praxis und mit hervor- 

ragenden Leistungen, die durch einen besonderen 
GutachterausschuB festzustellen sind. In  diesem 
miissen auch eingetragene Architekten sitzen. Der- 
artige Ubergangsbestimmungen m it entsprechender 
Erleichterung sind zur Yermeidung von Harten un- 
vermeidlich. Sie sollten aber erst von einer be- 
stimmten reiferen Altersgrenze an gewahrt werden. 

Nicht verstandlich ist, warum in der Ubergangszeit 
auch die Ausbildung und Praxis im  T ie fb au fach  
die Berechtigung zur Fuhrung der Berufsbezeich- 
nung abgeben sollen.

Befugnisse der Behorden und Berufsver- 
tretungen. Eintragung in die Listen und Streichung 
und AusschlieBung sow ie Einsetzung der Ausschiisse 
ist Sache der obersten Landesbehorde. Das Reichs- 
wirtschaftsministerium kann jedoch Richtlinien er- 
lassen fiir die Erteilung der Ausbildungsberechtigung 
fiir „Architekt-Bauanwalte“ sowie fiir die Ein- 
setzung der Architekt-Bauanwalt-Beisitzer im 
GutachterausschuB fiir die Ubergangszeit. Die 
Berufsvertretungen wirken m it oder sollen wenig
stens gehort werden bei der Ausbildung, sonst nicht. 
Bei der Erteilung der Berufsbezeichnung sind sie 

in keiner Weise m it herangezogen, wie das bei Ein
setzung von besonderen Priifungskommissionen 
nach dem Yorschlage der Architekten der Fali ge- 
wesen ware.

Zusammenfassung . Der Entw urf des Gesetzes 

bedeutet gegeniiber dem jetzigen vollig rechtlosen 
Zustand auf alle Fiille eine Besserung. Durch 
genauer festgelegteVorschriften, die in allen Landem 
im  wesentlichen auf das Gleiche hinauslaufen. sowie 

durch die Moglichkeit des Eingreifens des Reiches 
bei besonderen Fragen ist auch eine groBere Gleich- 
maBigkeit in der Auswirkung ais bei der Baumeister- 

verordnung gesichert. Die Bestimmungen gehen 
aber zum Teil iiber das nótige MaB hinaus, wahrend 

sie in dem wichtigsten Punkt der Eignung fiir den 
Beruf nicht ausreichen.

Die M itw irkung der Bcrufsvertrctungen 
miil.ttc aul.lcrdcm eine starkere sein. 

SchlieBlich bedarf das Gesetz noch in einer Reihe 
von Punkten einer Vertiefung und der Klarstellung 

zweifelhafter Bestimmungen. —
-  Fr. E. -
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HOCHHAUS DES DEUTSCHNATIONALEN 
HANDLUNGSGEHILFEN-VERBANDES IN HAMBURG

A R C H ITE K TE N : SC KO PR U . V O R T M A N N , B D A , H A M B U R G  •  12 A B B ILD U N G E N

Fotos: Gebr. Dransfeld, Hamburg F ro n t am  H o ls te n p la tz  m it K o lo n n ad e n

Das Hochhaus des D H V . ist ein Verwaltungs- 

gebaude fiir den groBten kaufmannischen Verein 

der Welt und benótigte dementsprechende AusmaBe. 

Galt es doch, nicht nur die Zentrale und die Ge- 

samtleitung des Verbandes unterzubringen, sondern 

auch die bisher voneinander raumlich weit ge- 

trennten Betriebe der Kaufmannsschule, der 

Stellenvermittlung, der Hanseatischen Yerlags- 

anstalt, der Schriftleitung der „W elt des Kauf- 

manns“ usw. unter einem Dach zusammenzu- 

bringen. Ferner haben noch einige gesinnungs- und 

zielverwandte Yereinigungen Aufnahme gefunden, 

vor allem die Fichtegesellschaft und die G A G FA H  

(Gemeinniitzige A.-G. fiir Angestelltenheimstatten). 

Fiir die Lage im  Stadtbild war bestimmend, dafi 

anstoBend am Holstenwall bereits ein vor 10 Jahren

vollendeter Kontorbau des D H Y . bestand. Die 
Nahe des Gerichtsforums am Sievekingplatz, die 

Lage am Schnittpunkt einer groBen RingstraBe, 
dem Holstenwall, m it einer AusfallstraBe, der 

Kaiser-Wilhelm-StraBe, der weit auseinander ge- 

zogene Doppelplatz Holstenplatz-Sievekingplatz 
schufen die stadtebaulichen und verkehrstechni- 

schen Yoraussetzungen zu einem Hochhaus. Die 
alteingewachsenen Griinanlagen auf den alten 

W allen und die geringen Entfemungen zur Hoch- 

bahn und Yorortbahn trugen weiter zu dem Ent- 

schluB bei, hier, etwas abseits der hamburgischen 

City, den Neubau zu errichten.
Dem Wesen nach ein Kontorhaus von ahnlicher 

Disponierung wie sonst iiblich bei Hamburger 

Kontorhausern, will das Haus doch seinen Sonder-
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Lichthof m it T re p p e n h a u s  A n s ic h t vo m  H o ls te n w a ll

HOCHHAUS DES D .H .-V . IN  H A M B U R G  a r c h i t e k t e n  b d a  s c k o p p  u . v o r t m a n n ,  H a m b u r g

zweck auch in  der GrundriBanordnung ausweisen. einzelnen Zimmer ist zur StraBe 6,04, 5,01 bis 6,77 m, 
Der Bau ist die Fortsetzung und Yollendung des wobei ein eingebauter Schrank zum Korridor hin 

alteren Abschnitts am Holstenwall. Er entwickelt mitgerechnet ist. Die Tiefe zum Lichthof hin 

seine Hauptfront am Holstenplatz und legt dabei betragt 4,83 bis 5,85 m. Die GeschoBhohen sind 
die Turmdominante neben denA ltbau amHolsten- durchschnittlich 3,45 m. Die Zimmerbreiten richten 

wali und schwenkt schlieBlich in  den Pilatuspool sich nach den im  gleichfórmigen Flufi rhythmisch 
ein, so daB nach drei Seiten h in ein halber Błock angeordneten Fenstern. Diese sind am Holstenwall 

sich entwickelt m it nicht weniger ais zwei Haupt- und Holstenplatz 1,2 m breit, am Pilatuspool 1,25 m. 

treppen und drei Nebentreppen. Nahe den Haupt- Die im  Querschnitt schlicht viereckigen Pfeiler- 

treppen liegen die Paternosteraufziige und Lifte, vorlagen sind 56 cm breit angelegt. 

nahe den Nebentreppen die Lastaufziige. Insgesamt Die Gesamtfrontlange ist 230 m, die Nutzflache 
sind acht Aufziige vorhanden. 28000 qm, der Raum inhalt macht 126000 cbm aus,

Die Front am Holstenplatz und ein Querfliigel die Zahl der Fenster betragt 2100 Stuck. Der Bau 
haben seitlichen Flur, die Fronten am Pilatuspool ist auf Eisenbetonpfahlrost errichtet, besitzt einen 

und Holstenwall Mittelflur. Flurbreite betragt Tiefenkeller, Hauptkeller, ErdgeschoB, acht Ober- 

2 bzw. am Holstenplatz 2,25 m. Die Tiefe der geschosse, ein bzw. zwei StafFelgeschosse und er-
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Kolonnaden am Holstenplatz

H O C H H A U S  DES D E U T S C H N A TIO N A LE N  H A N D L U N G S G E H IL F E N -V E R B A N D E S  IN  H AM B UR G
ARCHITEKTEN  BDA SCKO PP UND YO RTM AN N , HAM BURG

Plastlken von Bildhauer Ludwig Kunstmann, Hamburg
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reicht in dem Turmbau zwólf Obergeschosse nebst 
einer Staffel, einem Austritthauschen und einem 
Lichtturm.

Der Bau ist vollig ais Eisenskelettbau erricbtet 
und mit Klinkern verkleidet, die Fenster sind in 
Holz ausgefuhrt. Alle Decken und Dacher sind 

massiv in Beton konstruiert. Die Staffeln sind 
unter einem W inkel von 60° zuriickgesetzt. Das 

Hauptgesims liegt am Holstenplatz 34 m iiber 
Pflaster, das des Turmes 47,5 m, der Lichtturm  
endet 60 m iiber Pflaster. Insgesamt wurden 
3000 t Eisen verbaut.

Im  Keller liegt die Speise- und Erholungsgast- 
statte.

DieArkaden m it ihrem 6 m  breiten Gang zwischen 

den machtigen Steinpfeilem geben dem Bau einen 
Sondercharakter stark reprasentativer Art. Zahl- 

reiche buntglasierte Keramiken in  der Aachen Decke 
beleben den Durchblick und steigern ihn maB- 
stablich.

Die Haupttreppenhalle wird unm ittelbar und 

ohne Stufen von diesen Arkaden erreicht und ist 
von besonderem Farbreiz. Tiefschwarze Yoll- 

plastiken von Tierdarstellungen iiberdecken form- 

lich gleich Trophaen die Seitenwande. Der Gesamt- 

eindruck ist sehr stark, festlich und anheimelnd 

zugleich. Wiederum empfindet man deutlich das 

Bestreben, genau wie an den Arkaden so auch hier 

alles Unpersonliche eines Kontorhauses zu unter- 
driicken zugunsten des bewuBten reprasentativen 

Eindrucks eines Klubhauses.
Erst im  ersten ObergeschoB befindet sich die 

Portierloge und im  zweiten ObergeschoB beginnen 
die noriłialen Treppenlaufe. Die Raumgestaltung

ist hier einfacher. Aber auch hier ist der Zugang 
malerisch bewegt und individuell.

Kennzeichnend ist bei den Fassaden das Be
streben, die gewaltige Monumentalitat der 230 m 
langen Fronten ins Malerische umzustimmen: dies- 
mal durch frei verteilte Bauplastiken. Seltsam 
kiihn und phantastisch wirkt der Yertikalfries des 
Bildhauers O p fe rm a n n  an der Front des Holsten- 

walls: sechs ubereinanderstehende Jiinglingsfiguren 
schaffen ein Filigran, das die ragende Starrheit der 

strengen Linien lockert und voll krauser Schatten 
und Lichtreflexe fiillt. Zwei herbe, krafterfullte 
Jiinglingsgestalten Ludwig K u n s tm a n n s  bringen 
in  das asketische Bild der Kolonnaden dekorative 
Elemente, die erst dann ganz erfaBt werden konnen, 
wenn man sieht, wie noch hier und da im  Innern 

der Lauben ganz kleine Plastiken von kaum Halb- 
meterhohe unvermittelt auftauchen und alles 

Starre mildern.
Am  Pilatuspool befindet sich die riesige Plastik 

K u n s tm a n n s  eines Elefanten m it Reiter. Gegen- 
satzlich zu den andern Bildhauerwerken ist hier 

diese Plastik in sich reich bewegt vor der groBen 

Front, voll Licht und Schatten, mehr naturalistisch 

und doch ganz monumental.
Der groBte kaufmannische Yerein schuf sich sein 

Haus der Arbeit; er machte es zum Sinnbild seiner 
alle Erdteile umspannenden Organisation. Aber 

indem er ihm  alles Lastende, Schwere nahm, be- 

kundete er die Freude am Erfolg, die Freude an 
der Berufsverbundenheit und damit die Quelle 

seines Optimismus und seiner Erfolge auch in triiber 

Zeit. Farbę und Plastik sind die Hilfsmittel, diese 

Stimmung auszudeuten. D r.- Ing . B ahn .
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GARTENSTADT HAN NOVER- KLEEFELD
ENTWURF: S T A D T B A U A M T  IN  V E R B IN D U N G  M IT  DEN A R C H IT E K T E N  KOELLIKER A SPRING ER  U ND  FRICKE  
HANNOVER •  15 A B B ILD U N G E N  ’

M o d e li vo m  b is h e r fe rtig g e s te llte n  B au ab sch n itt

Auf dem etwa 300000 qm groBen Gelande des 

friiheren Ritterguts Kleefeld, in  unmittelbarer Nahe 
des groBen Stadtwaldes, der „Eilenriede“ , gelegen, 
ist die Gartenstadt angelegt. 5—600 Einfamilien- 
hauser sowie eine Madchen- und Knabenschule 

nebst Turnhalle und ein Sportplatz von etwa 
10000 qm GroBe sind vorgesehen.

Um dieses groBziigige Bauvorhaben in  der zweck- 

maBigsten Weise zu verwirklichen, war auf An- 
regung von Senator E lk a r t  die Gemeinnutzige 

Baugesellschaft m. b. H ., Hannover, gegrundet 

worden. Bei dem Wettbewerb zwecks Erlangung 
von geeigneten Bebauungsvorschlagen unter den 

hannoverschen Architekten erhielt das Projekt der 
Architekten K o e llik e r  & S p r in g e r  den 1. Preis. 

Unter Leitung von Senator Prof. E lkart ubernahm 

das Stadtbauamt die endgiiltige Aufstellung des 

Bebauungsplanes und Bearbeitung der Entwiirfe. 
Zur Durcharbeitung der Einzelgruppen wurden die 

ersten Preistrager Architekten K o e llik e r& S p r in -  

ger sowie der dritte Preistrager Architekt W ilhelm 

Fricke m it herangezogen. Bei der definitiven Ge- 

staltung der Gartenstadt ist das zu bebauende 

Gelande durch in  der Nord-Siid-Richtung ver- 

laufende WohnstraBen aufgeteilt worden, jedoch so, 

daB die HauptverkehrsstraBe, die KirchroderstraBe, 

nur an wenigen Stellen von QuerstraBen geschnitten 

wurde. Es lieB sich dies dadurch erreichen, daB eine

zur KirchroderstraBe parallel laufende Auffang- 
straBe eingeschaltet wurde, die sich im  Mittelpunkt 

der Gartenstadt zu einem groBen Schmuckplatz 
verbreitert. Bei der Aufteilung des Gelandes bleibt 
der alte vorhandene Baumbestand des ehemaligen 

Gutsparks vollkommen erhalten. Im  librigen zeigt 
derBebauungsplan eine vielgestaltige, durch groBere 
und kleinere Hausgruppen von 2 bis hochstens 
6 Einzelhausern erreichte Abwechslung. Einheitlich 
ist das Materiał (Heisterholzer Eisenschmelzklinker 

m it Bruchsteinsockel), einheitlich die Gebaude- und 
Dachgestaltung m it gleichmaBiger Gesimsfiihrung, 

gleichmaBiger Dachneigung, gleichmaBigen Fenster- 

groBen. Einheitlich ist auch die Anlage derYorder- 

garten. Jedes Gitter ist vermieden. Das Grim der 

Yorgarten ist m it dem Grim der StraBen zusammen- 
gelegt. In  letzteTen befinden sich die StraBen- 

baume, also nicht am Rande des Gehweges. Das 
bodenstandige Klinkermaterial m it seinem schónen 

Farbenspiel von Blau und Rot bis Y iolettbringt aus- 
gesprochen heimatlichen Charakter in das Siedlungs- 

bild. Reizvoll belebt wird dieses noch durch das 
WeiB der Fenster und farbigen Anstrich von Dach- 

rinnen, Fensterladen, Haustiiren usw. Die Archi

tektur ist trotz Typisierung nichts weniger ais sche- 

matisch, vielmehr ist bei groBter Vielgestaltigkeit 

die Vereinheitlichung hier zum kiinstlerischen Mittel 

geworden bei Schaffung gróBerer Kompositionen.
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E in fa m ilie n h a u s e r  am  S c h m u c k p la tz . Typ  B a is  M itte lh a u s e r , Typ  C a is  E cklo su ng

Im Winter 1927/28 wurden die ersten 100 Hauser 
angefangen, der zweite Bauabschnitt folgte im  
Sommer 1929 und im  Sommer 1930. Der Rest ist 
im Herbst 1930 fertiggestellt worden.

Verschiedene Haustypen sorgen dafiir, daB den 

gewiinschten Wohnbedingungen je nach Yerhalt- 
nissen und Bedarf der betreffenden Familien ent- 
sprochen werden kann. Die am haufigsten wieder- 
kebrenden Typen entbalten: Typ A : 5 Zimmer, 
Wohndiele, Kiiche, Bad; Typ B : wie Typ A , nur 
in etwas groBeren AusmaBen, auBerdem Madchen- 
zimmer und im  Keller Garage fiir Kleinauto; 
Typ C: 6 Zimmer, Fremdenzimmer, Madchen- 

zimmer, Diele, Kiiche, Anrichte und Kleinauto- 
garage.

Zentralheizung, Warmwasserversorgung, Doppel- 
fenster, Autogarage, Bad- und Kiicheneinrichtung 
sind beim inneren Ausbau vorgesehen. Im  Erd
geschoB ist durchweg Parkett gelegt, im  Ober- 
geschoB Oregon- bzw. RedpinefuBboden. DieWande 
sind tapeziert — in  der Diele gestrichen. Kiiche, 
Abort und Bad haben FuBbodenfliesen und Fliesen- 
wandbekleidung.

Zur Finanzierung der Bauvorhaben ist durchweg 
eine I. Hypothek von seiten der Stadtsparkasse in 
Hóhe von 40 v. H . der Gesamtbaukosten (ein- 
schheBlich Grund und Boden) gewahrt worden, 

eine I I .  Hypothek in Hohe von etwa 25 v. H . der 
Bausumme ais stadtisches Darlehen unter Ge- 
wahrung eines Zinszuschusses, ais I I I .  Hypothek

GARTENSTADT H A N N O Y E R -K L E E F E L D  E in fa m ilie n h a u s e r  T y p  A  an d e r  S e n a to r -B a u e r-S tra D e
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eine Hauszinssteuerhypothek in Hohe von 7000 RM. 
Der Rest (in der Regel 20 v. H.) war von den Haus- 
erwerbern bar aufzubringen.

In  den Kaufvertragen ist dafiir Sorge getragen, 
daB der einheitliche Charakter der Gartenstadt in 
jeder Beziehung gewahrt bleibt. Yeranderungen 
am Gebaude und Grundstiick diirfen nur m it Zu- 
stimmungder Stadtgemeinde vorgenommen werden. 
Die Anlage derYorgarten wird erstmalig durch die 
stadtische Baugesellschaft vorgenommen. Die- 
selben miissen dauernd in  der festgelegten Ge- 
staltung und Ausstattung erhalten werden. In  

dem Yertrage ist fiir die Stadtgemeinde Hannoyer

das Recht auf Riickauflassung vorgesehen fiir den 
Fali eines YerstoBes gegen den Yertrag, insbesondere 
aber auch fiir den Fali einer tlbertragung des Eigen- 
tums an andere Personen ais den Ehegatten oder 
Yerwandten gerader Linie bis zum dritten Grade 
oder Verwandte der Seitenlinie bis zum zweiten 
Grade.

Die nachsten Jahre werden den Eindruck der 
Gartenstadt noch in  dem MaBe verstarken, wie die 
gartnerischen Anlagen, das Griin der Baumalleen 
usw. in  der Weiterentwicklung ihre Mitwirkung er- 

hohen und die Gebaudemassen zu noch gróBerer 
Einheit verschmelzen. — Dr.-ing. Grethe.
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