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UND DIE BAUWIRTSCHAFT
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V o r b e m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  D as F in a n z p ro g ra m m  de r S ta d te , das eine fa s t v o ll ig e  A bdrosse lun g  d e r 
priva ten  B a u ta t ig k e it  v o rs ie h t, w ir d  v o n  d e r B a u w ir ts c h a ft  h e ft ig  b e k a m p ft.  Es w ird  m it  R e c h t d ie  F rage  au fgew orfen , 
ob es y o lk s w ir ts c h a ft l ic h  r ic h t ig  is t ,  d u rc h  E in s p a ru n g  p ro d u k t iv e r  A usgaben das H e e r de r A rb e its lo se n  u n d  d a m it  d ie  
un p ro d u k tive n  A usga ben  zu  se ine r E rh a ltu n g  zu ve rm e h re n . W ir  u n te rs tre ic h e n  du rchaus d ie  F o rd e ru n g  de r B a u w ir t 
schaft, daB m a n  ih r  n ic h t  m i t  e inem  M a łe  d ie  E x is te n z m o g lic h k e it  n im m t, nachdem  m a n  ih re  L e is tu n g  zunachst d u rc h  
den W ohn ungsb au  u n d  d ie  B e re ith a ltu n g  o ffe n t lic h e r M it te l  iib e rs te ig e r t h a t.  W ir  g lau ben  unseren Lesern  andere rse its  
auch eine B e g r tin d u n g  f i i r  das Y o rg e b e n  d e r S ta d te  u n d  de reń  K re ise  n ic h t  v o re n th a lte n  zu so llen . —

Fiir einen schweren W inter gilt es, sich zu riisten. 
Yorsorge muB getroffen werden, um  die wachsende 
Zahl der Arbeitslosen in  den kommenden Monaten 
ausreichend zu betreuen. Alles Handeln der offent
lichen Korperschaften muB auf dieses Ziel ein- 
gestellt sein. Zeit ist nicht mehr zu verlieren. Je 
rascher Klarheit iiber die zu treffenden MaBnahmen 
geschaffen wird, desto wirkungsvoller kann geholfen 
werden. Die Not der Zeit erfordert vor allem ein 
solidarisches Handeln aller offentlichen Korper

schaften. M it der bisherigen Methode getrennten 
Yorgehens in Reich, Landem und Gemeinden 
konnen die groBen Aufgaben der nachsten Zeit 

nicht gelost werden.

Eine Sicherstcllung dci* Arbeitslosenhilfe 
selzt einen Ausgleich der offentlichen 
Haushalte in  Iieieh, Landern und Ge

meinden voraus.
Wird der standige Druck von dieser Seite nicht 
entfernt, so kann eine Wirtschaftsgesundung nicht 
eintreten. Aus dieser Uberzeugung heraus hat der 

Deutsche Stadtetag ein umfassendes Finanz- und 
Wirtschaftsprogramm m it dem Ziel einer Sanierung 
der offentlichen Haushalte ausgearbeitet und den 

Stadten zur Durchfiihrung empfohlen. Die Tat- 
sache, daB die Reichsregierung und Lander- 
rtgierungen bei ihren eigenen Sparplanen auf das 

Programm des Stadtetages Bezug genommen haben, 
sichert ihm eine erhohte praktische Bedeutung.

Die Yorsehliige des Stadtetages ziehen die 
finanziclle Folgerung aus einer Entwick- 
lung, die die Gemeinden entgegen den 
Absiehten des Gesetzgebers bei Schaffung 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 

immer mehr zu Tragern der Arbeitslosen- 
hilfe gemacht hat.

Rund 1,2 Millionen Arbeitslose muBten Ende 

August allein von den Gemeinden betreut werden. 

Wahrend die Ausgaben der Gemeinden fiir die 

Erwerbslosenfiirsorge 1928 erst 160 Millionen RM 

betragen hatten, stiegen sie 1929 auf 270, 1930 auf 

605 Mili. RM , um  1931 auf mehr ais 1000 Mili. RM

anzuwachsen, obgleich die Unterstiitzungssatze seit 
1930 zunachst langsam, dann scharfer herabgesetzt 
worden sind. Da parallel m it der Steigerung 
der Wohlfahrtsaufwendungen ein stetiger Steuer- 
riickgang erfolgte, konnten auch die Einsparungen, 
die die Kommunen seit Beginn des Haushalts- 
jahres 1930 auf vielen Yerwaltungsgebieten vor- 
nahmen, nicht verhindern, daB das Defizit der 
Gemeinden und Gemeindeverbande sich standig 
vergroBerte.

Im  Augenblick muB m it einem Jahres- 
fehlbetrag der deutschen Gemeinden und 
Gemeindeverbande in Hohe von 800 M ili. 
Reiehsmark fiir das Etatsjahr 1931 ge- 

rechnet werden.
Diesen Fehlbetrag gilt es zu decken durch weitere 

einschneidende AbbaumaBnahmen der Gemeinden 
selbst und durch eine wesentliche Reichshilfe in 
dieser oder jener Form.

Die vom Stadtetag vorgeschlagenen Abbau
maBnahmen umfassen alle Gebiete der kommunalen 
Verwaltung. Die Schule bleibt von ihnen eben- 
sowenig verschont wie das Gesundheitswesen; die 
Einschrankungen in der allgemeinen Kulturpffege 
sind nicht minder betrachtlich ais die in der offent

lichen Fiirsorge.

In  starkstem Umfange w ird auch das Bau- 
wesen in Mitleidcnsehaft gezogen.
Das ist fiir das Baugewerbe von um so groBerer 

Bedeutung, ais bereits durch die bisherigen 
DrosselungsmaBnahmen die einmaligen und* auBer- 

ordentlichen Bauaufgaben in den Stadten sowohl 

im  Hochbau wie im  Tief- und StraBenbau zum 

groBten Teil stillgelegt worden sind. Auch die 
laufenden Unterhaltungsarbeiten sind schon auf 

ein wesentlich geringeres MaB herabgedriickt. Wenn 
dariiber hinaus noch weitere Einschrankungen im 

Bau und in der Unterhaltung von offentlichen 

Hoch- und Tiefbauten von den Gemeinden und den 
iibrigen offentlichen Korperschaften durchgefiihrt 

werden, so muB man sich dariiber klar sein, daB 

nicht nur vielfach die Substanz der Bauten an-
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gegriffen, sondern daB insbesondere unmittelbar 
auch der Arbeitsmarkt ungiinstig beeinfluBt werden 
wird. Schon das bisherige Abstoppen der Bau- 
tatigkeit durcli die offentlichen Korperschaften hat 
in dieser Beziehung weitgehende Folgewirkungen 
gehabt. Wahrend nach den Schatzungen des 
Instituts fiir Konjunkturforschung die in offent- 
lichen Bauten investierten Mittel 1929 insgesamt 

2,7 Milliarden RM, d. h. rund ein Drittel der ge- 
samten Bauinvestionen ausmachten, sind sie 1930 

auf 1,7 Milliarden RM zuriickgegangen. Im  laufen- 
den Rechnungsjahre werden sie noch ganz erheblich 
geringer sein. Nicht zuletzt darauf ist es zuriick- 
zufiihren, dali die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe 
in diesem Sommer einen auBergewShnlich hohen 

Stand beibehalten hat. Waren doch Ende Ju li 
bereits 58 v. H. der Gewerkschaftsmitglieder arbeits- 

los gegen 39 v. H. im  Jahre 1930 und 10 v. H. im 

Jahre 1929.
Wenn trotz dieser klar erkannten Folgę 
die offentlichen Korperschaften sich ent- 
sehlossen haben, ihre Aufwendungen fiir 
offentliche Bauten noeh weiter herab- 
zusetzen, so spricht aus diesem Vorgeben 

die auBerste I\ot, 
die es erforderlich macht, alles aus den Etats zu 
streichen, was nicht unbedingt lebensnotwendig fiir 
Staat und Yolk ist. Zu diesem Yorgehen werden 
die Stadte auch von der Reichsregierung gezwungen, 
die es fiir notig halt, die Gemeinden ais Auftrag- 
geber der Wirtschaft sozusagen auszuschalten und 
gleichzeitig der Reichsbahn verschiedene hundert 
Millionen RM zur Arbeitsbeschaffung zur Verfiigung 

stellt.
In  einer Zeit, in der sich die Krafte der offent

lichen Verwaltung ausschlieBlich auf die Beseitigung 
dringlichster Notstande richten miissen, erscheint 
es auch

nicht m clir nDyiingig, offentliche M ittel iiir 
den Wohnungsbau zur Ycriiigung zu 

stellen.
Die Forderung des Stadtetages geht dahin, die 

Hauszinssteuer kiinftig in ihrem Hauptteil nicht 
mehr fiir Wohnungszwecke zu verwenden, sondern 
durch Aufhebung der Zweckbestiinmung frei- 
werdende Mittel den Gemeinden fiir ihre allgemeine 
Finanzwirtschaft zur Verfiigung zu stellen. Wenn 
auch durch laufende ZinszuschuBverpflichtungen, 
durch Vorgriffe auf die Hauszinssteuer und durch 
feste rechtsverbindliche Zusagen zu Hauszinssteuer- 
hypotheken bereits in erheblichem MaBe iiber diese 
Mittel verfiigt ist, so wiirde doch die Freistellung 
der Verwendung zumindest im  folgenden Rech- 
nungsjahr fiir zahlreiche Gemeinden praktisch sehr 
wertvoll sein.

Welche Bcdcutung cin Fort fali der offent
lichen M ittel zu Wohnbauzwccken fiir die 
Bauwirtseliaft liat, w ird klar, wenn man 

.sieli die Ziffern vergegenwartigt, um  die 
es sich dabei liandclt.

In  den letzten Jahren flossen dem Wohnungsbau 
je etwa 850 Mili. RM aus der Hauszinssteuer zu; 

dazu kamen sonstige offentliche Mittel, wie zusatz- 
liche Beihilfen der Kommunen, Arbeitgeberdarlehen 
der offentlichen Hand und ahnliches, die allerdings 
schon seit 1926 27 einen standigen Riickgang auf-

wiesen, 1929 aber immerhin noch 440 Mili. RM 
ausmachten. Insgesamt wurden so dem Wohnungs

bau von den offentlichen Korperschaften 1929 fast 
1300 Mili. RM zugefiihrt, denen rund 1500 Mili. RM 
private Mittel gegeniiberstanden. Wenn auch im 

Jahre 1930 die fiir den Wohnungsbau aufgewendeten 
Mittel der offentlichen Korperschaften schon wesent- 
lich geringer waren ais 1929, so waren sie doch noch 
betrachtlich. Im  laufenden Jahr sind sie auBer- 
ordentlich stark eingeschrankt worden. Zusatz- 

mittel der Gemeinden diirften in nennenswertem 
Umfange nicht mehr zur Verfiigung gestanden 

haben; auch die zusatzlichen Mittel der iibrigen 
offentlichen Korperschaften sind aufs starkste be- 

schnitten worden. Die Hauszinssteuermittel sind 
durch die Notverordnung vom 5. Dezember 1930 
auf die Halfte bzw. zwei Drittel der bisherigen 
Summę begrenzt worden. Aber auch diese ver- 
ringerten Mittel kommen fiir die Neuerrichtung 
von Wohnungen nicht in vollem Umfange in Frage; 
ein Teil von ihnen muB vielmehr zur endgiiltigen 
Finanzierung von Bauten dienen, die in friiheren 
Jahren erstellt worden sind.

Die L iquidierung der offentlichen Woh- 
nungsbauwirtschalt, die so bereits prak
tisch cingeleitet ist, w ird bei einer Ver- 
w irklicliung der Yorsclilage des Stadte

tages raseh zu Ende gefiihrt. 

Bedauerlich bleibt auf jeden Fali, daB sie unter 
dem Druck der Verhaltnisse so schnell erfolgen 
muB und daB sie zweifellos im  Baugewerbe viele 
Opfer fordern wird. Immerhin darf unter volks- 
wir t  s ch aftli che m Blickpunkt nicht verkannt werden, 
daB eine wesentliche Einsehrankung des Wohnungs- 
baues, so schmerzhaft sie auch fiir die dadurch 
unmittelbar betroffenen Wirtschaftszweige sein 
mag, in der Linie der allgemeinen wartschaftlichen 
Notwendigkeitcn liegt. Das augenblickliche Woh- 
nungsangebot entspricht den nach Feststellungen 
des Instituts fiir Konjunkturforschung im ganzen 
gesehen mengenmaBig bereits ungefahr dem objek- 
tiven Bedarf. Das gilt nicht nur fiir den Markt 
der Neubauwolmungen, sondern auch fiir betracht- 
liche Teile des Altwohnungsmarktes.

Es ware eine Kapitalfelilleitung bedenk- 
lichster Art, wollte m an unter diesen Ein- 
standen tlie Wolinbautatigkeit allgemcin 
auch icrncrhin nocli durcli Bereitstellung 
offcntliclicr M ittel kiinstlich ankurbeln. 

Soweit in Zukunft eine Wohnbauforderung durch 
Staat und Gemeinden noch erfolgen kann, wird sie 
sich auf den aueli weiterliin dringend notwendigen 
K l e i n w o h n u n g s b a u  fiir Minderbemittelte be- 
schriinken miissen.

Die AbbaumaBnahmen, die der Stadtetag zur 
Gesundung der offentlichen Finanzwirtschaft vor- 
sehlagt, sind bart. nicht nur fiir die Bauwirtschaft, 

sondern fiir die Bevólkerung in allen ihren Teilen. 
Nur in einer Zeit groBter Not, und nur fiir diese 

Zeit, sind solche MaBnahmen zu rechtfertigen. Ge- 
wiB wiire es besser, den Arbeitsmarkt anzuregen 

und statt Unterstiitzung fiir Arbeitslose zu zahlen, 

Geld fur produktive Arbeit auszugeben. Im  Augen- 
blick ist diese Moglichkeit den offentlichen Korper

schaften leider \ ollig genommen. —
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haus  u n d  g a r t e n  a l s  e in h e it
ZWEI G E M E IN S A M E  A R B E IT E N  V O N  R E G .-B A U M E IS T E R  A . D. H A N S GEBER, BERLIN

U ND  G A R TE N B A U D IR E K TO R  G U S T A V  A LLIN G E R, BERLIN •  12 A BB ILD U N G EN

WeiBer Putzbau , b ra u n e  B ib e rs c h w & n ze , S o c k e l und G a rte n m a u e rn  au s D o lo m it. H o rizo n ta le  L in len des H auses  
finden ihre P a ra lle le n  in den  R a s e n b fis c h u n g e n  und B lu m e n te rra s s e n  des G artens

Die Bauaufgaben fiir den gebildeten biirgerlichen 

Bauherrn sind seiten geworden und werden wohl 
noch seltener werden. Zu einer Ideallosung, wie 

sie dem Architekten vorschwebt, kommt es bei den 
obwaltenden Yerhaltnissen nur ganz seiten noch. 
Auch sind die Wiinsche des Bauherrn das Ent- 

scheidende. In  Beratungen, in Debatten wird das 
Programm geklart. Das Wirtschaftliche, ja , die 

Wirtschaftsfiihrung, steht im  Yordergrunde. Diese 
zu beherrschen, ist fiir den Architekten von be- 

sonderer Wichtigkeit, weil etwaige Fehlęr sich 

spater in einem vielleicht nur kleinen, aber taglichen 
Arger rachen.

Den weiteren wesentlichen Fortschritt gegen 
friiher sehe ich im  Zusammenklang des Hauses m it 

dem Garten. Fast die ganze ,,Yillenkolonie Grune- 
wald“ ist doch ein Musterbeispiel dafiir. wie man es 

nicht machen soli. Es stehen Hauser da, und um 

diese sind Garten angelegt, aber sie leben nicht 

zusammen. Ich halte es fiir besonders wichtig, daB 
der Architekt beim ersten Aufstellen des Bau- 

prograinms und beim ersten Betreten des Bau- 

grundstiicks (ob schon vorhanden oder erst zu 

suehen, ist gleichgultig) sich iiber die Einbeit von 

Haus und Garten klar wird, diese ais Wohnraum 

iin weiteren Sinne vor sich sieht. DaB die Aus- 

bildung des Gartenraumes Sache des Fachinanns 

*st, scheint mir klar, ein Ehrgeiz des Architekten

nach dieser Seite hin verfełilt. Wesentlich ist die 
móglichst friihzeitige Zusammenarbeit von Archi
tekt und Gartenarchitekt, ein Abstimmen der 
beiderseitigenWiinsche undBediirfnisse aufeinander. 
Nur so kann entstehen, was in den beiden vor- 
liegenden Beispielen meiner Ansicht nach erreicht 
wurde: die Einheit von Haus und Garten, der 
erweiterte Wohnraum, in  dem die Arbeit von 
Architekt und Gartenarchitekt ohne sichtbare 
Grenze ineinan der iiber geht.

Zu den zwei vorliegenden Bauten ware im  ein
zelnen zu bemerken, daB beim Hause St. in Potsdam 

der Beruf des Bauherrn die Yerkehrslage un- 
beriicksichtigt lassen konnte; seiner besonderen 

Yorliebe fiir Garten und Wasser entsprach das 
Grundstiick m it der offenen Riickseite am Hasen- 
graben und dem prachtvollen Blick auf den Neuen 

Garten in  so besonderem MaBe, daB dem gegeniiber 
die Rucksicht auf die Himmelsrichtung in den 

Hintergrund treten mu lite. Sonnige Platze bietet 
zudem der windgeschiitzte Garten in  ausreichender 

Zahl.
Beim Hause K . in Dahlem hingegen war der 

Wunsch nach sonnigen Raumen ausschlaggebend. 

der bei der gegebenen Lage des Grundstucks sich 

sehr gliicklich m it der Lage zum Garten vereinigen 

lieB. Die drei Hauptwohnraume im  ErdgeschoB, 
das Schlafzimmer der E ltem  und die der vier Sohne
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H A U S  ST. IN  POTSDAM
A R C H . H. GEBER UND  

Z 7  G. A LLIN G E R , BERLIN

G a rte n p la n  und 
E rd gescho B grun driB

A u s s c h la g g e b e n d  fUr d ie  Lage 
d e r R au m e und d e r Terrasse  
w a r w e n ig e r  d ie  H im m elsrich - 
tu n g , a is  d ie  iib e r  den Garten 
h in w e g g e h e n d e  b eson ders  re iz- 
v o lie  A u s s ic h t au f den Neuen 
G a rte n . D as B auprogram m  ver- 
la n g te  im  O bergeschoB  fUnf 
S c h ia fra u m e , zw e i B ader und 
e in e  k le in e  D ie le . Im  D achge- 
schoB zw e i R aum e fUr Haus- 
a n g e s te llte , D u n ke ik am m er, Ab- 
o rt, A b s te llra u m  und groBen 
B o d e n ra u m . Im  K ellergeschoB  
an d e r  O s tse ite  H ausm eister- 
w o hnu ng , fe rn e r  W aschkU che, 
H e izu n g , V o rra ts k e iie r . Der 
G arte n  s e n k t s ic h  in m ehreren  
A b s c h n itte n  zum  W a s s e r hinab. 
D ie  W a s s e ria u b e  is t w e it hinaus- 
g e s c h o b e n , d a h e r fre ie r  Biick 
lan g s  des H asen g rab en s  zu 
b e id e n  S e e n . Das Bootshaus 
is t au f d e r  G ren ze  a is  Doppel- 
b o o tsh a u s  zus . m it dem  Nach- 
b a rn  e r r ic h te t

1 A •# ..... •* 3 6 ....9
KO jSftt...MM rtr/m MS !•# 19 C MC dM wjt >•
19 i 19 11 il9 milft Al ............................... 11 i ■ y nrVî . ii 241 y rW

(alle Sehlafzimmer ganz gleich m it je einem ein- 
gebauten Schrank und Waschtisch ausgebildet), 
liegen nach Siiden und haben iiber den Garten 
hinweg den Blick auf das — hoflentlich noch lange— 
freie Gelande der Domane Dahlem. Der kleine 
Yorsprung am Westgiebel gibt auch der Kiiche von 
mittags an Sonne. Die Terrasse bietet eigentlich 
zu jeder Tageszeit windgeschiitzte, sonnige Platze.

Geber.
Die Gestaltungsform des Gartens ist ebenso wie 

die der Bauten und anderer Dinge dem Wandel der 

Zeit unterworfen. Aber die Liebe des innerlich 
gesunden Menschen zum Gartenleben wachst unauf- 
horlich, die Sehnsucht nach dem Garten unter- 
liegt der Mode nicht, denn sie ist elementar und 
steht in  unlosbarer Beziehung zu der Urkraft des 

Bodens und der Atmosphare. Gartenkunst ist 
gleichsam eingefangene Sonne und Landschaft, sie 
ist eine unersetzliche Yerbindung zwischen Natur 
und Bauwerk.

Bei der auBerordentlichen Verschiedenheit der 
einzelnen Aufgaben wird inanchmal der Garten 

und das Pflanzliche durchaus die t)berhand haben 
konnen. In  einem anderen Falle wird in Massen-

und Flachenverteilung ein gutes Gleichgewichl 
zwischen Baukorper und Garten bestehen; es kanu 
aber bei kleinen Grundstiicken auch einmal so 
sein, dali der Garten gegeniiber dem Eindruck des 
Hauses fiir die Gesamtanlage zuriicktritt, und das 
pflanzliche Element in wenigen Beetflachen, Blurnen- 
kiibeln und ein paar Gehólzen zusainmengefaBt 
ist. tjber den Gartengrundrissen wird allerdings 

leicht vergessen, daB ein richtiger Garten- 
freund seinen Garten wegen der Bluinen, Strau- 
cher tmd Baume lieb hat, daB er mit ihnen ais 
m it lebenden Wesen fiihlt, daB er ihr Bliihen 

und Fruchten erleben will, und daB ihm daneben 

die Gestaltungsform des Gartens oft nicht so wieh- 
tig erscheint. Demgegeniiber finden wir an vielen 

Stellen jenen „Garten“ , bei dessen dauerndem 

Anblick das Herz des Besitzers einfrieren mochte, 
wahrend der ,.Kiinstler“ sich langst aus dem Staube 
gemacht hat.

Der tiefere Grund dieser MiBerfolge liegt nicht 
zuletzt in dem naturgemaBen Kampf zwischen 

Form und Inhalt des Gartens. So manche im 
gartendilettantischen Gehirn entstandene Planung 

erdriickte den Eigenwillen des pflanzlichen Inhalts,
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Blick von d e r Laube iib e r  den  H a s e n g ra b e n  zum  J u n g fe rn s e e . R asenb oschun g  m it H e c k e  von ja p a n is c h e m  
Q uittenstrauch. K e in  G re n zza u n  g e g e n  das W a s s e r. A m  S p a lie r  des B o o tsh au ses  C le m a tis , G e is b la tt und W ilder W e in

Langer W eg  z w is c h e n  K O c h e n g a rte n  und G a rte n h a u s  am  W a s s e r. Im  V o rd e rg ru n d  d ie  w e iB b tu h en d e  S p ira e a  
sorbifolia. L ie g e ra s e n  n a h e  b e i d e r  W a s s e r la u b e

477



V o rg a rte n  an d e r  S U dseite. Blick 
vom  K u c h e n g a rtc h e n  zum  Haus- 
e in g a n g . S c h m a le  T rep p en  von den 
t ie fe r  lie g e n d e n  G arten te ilen  zur 
H o h e d e s  V o rg a rte n w e g e s . S palier 
fiir  R an kro sen  und echten  Jaśmin  
an d e r  H au sw an d . K le in er SUd- 
b a lk o n  m it B lum en kas ten

H A U S  ST. IN  P O TS D A M
A R C H IT E K T E N : H . GEBER UND G. A LLIN G ER

BERLIN

D er k le in e  T e ic h  m it S c h w e rt lilie n  und S eero s en , 
T ra u e rw e id e  und D o u g la s tan n e n . Im  FrUhling  
p rttch tig e  B lU ten p o ls te r n ie d rig  w u c h e rn d e r  
S tau d en  v ie le r  A rten  im  S te in g & rtch en  und in den  
E rd fu g en  d e r T ro c k e n m a u e rn  nahe am  S itz p la t i

b e im  Haus
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E ine k le in e  W e lt yon P o ls te rs ta u d e n  und a lle r le i 
d a h in te r  d e r  „ H a s e n g ra b e n "  am  „N e u e n  G a rte n "

HAUS ST. IN POTSDAM
A R C H IT E K T E N : H. GEBER UND G. AULING ER, BERLIN
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HAUS K. IN DAHLEM
A R C H IT E K T E N  H. GEBER UND  
G. A LL IN G E R , BERLIN

G a rte n p la n  u. E rd gescho B grun driB . Das 
B a u p ro g ra m m  um faB t im  O bergesehoB  
s ie b e n  S c h la frS u m e , e in  A n k le id e -  
z im m e r, z w e i B ad er und e in e  kle ine  
D ie le  zum  N Shen usw . Im  DachgeschoB  
z w e i Z im m e r  fUr H a u san g es te llte , ein 
G a s tz im m e r, B ad , D u n k e lk a m m e r, W e rk 
s ta tt (v ie r  S ó h n e ), g roB er B odenraum . 
Im  K e lle rg e s c h o B  an d e r O stseite  Haus- 
m e is te rw o h n u n g , fe rn e r  G arag e , W asch - 
k tic h e , B U g e lz im m e r, H e izu ng  und V o r- 
ra ts k e lle r . A n g e b a u t das vom  K elle r  
und vo m  G arten  au s zu g S n g lich e , halb 
v e rs e n k te  G ew S c h sh au s . Dem  Hause  
sind  nach  SUden m e h re re  B lum en- 
te rra s s e n  v o rg e la g e r t, d ie  zur groBen  
R ase n fl& c h e  d e s  G arte n s  U berle iten . 
R a u m b ild e n d e  B ttum e und StrSucher 
s in d  nach  d e r  O s t- und W e s tg re n ze  ge- 
r ilc k t , so daB d ie  F e rn s ic h t nach SUden 
fre i b le ib t

oder versuchte ihn durch Unkenntnis gar auszu- 

schalten, anstatt die werdende und wachsende 
Pflanze aus vollem Yertrautsein m it ihren unzah- 

ligen Eigentiimlichkeiten vorangehen zu lassen.
Das Merkwiirdigste ist die Entwicklung der Ge- 

wachse wahrend der Jahreszeiten. Gerade diese 
Wandlung des Pflanzenindiyiduums im  Kreislauf 
der Jahreszeiten wird seiten bewuBt in der Ge- 

staltung der Garten zum Ausdruck gebracht. Den 
Wert eines Gartens, der sein Gesicht von Woche 
zu Woche yerandert, kann man nicht m it ein- 
inaligem Besuch erfassen, sondern man muB ihn 
erst einmal vom Friihling bis zum Winter in  stan- 
diger Beobachtung erleben.

In  weiten Kreisen ist es noch ganzlich unbekannt, 
daB sich unsere Zeit von friiheren Epochen hoher 
Gartenkultur durch die gewaltige Zahl der neuen, 

uns zur Yerfiigung stehenden Pflanzen und durch

neue Blumenschonheit unterscheidet. Es ware 
Riickschritt, wenn wir nicht yersuchen wollten, 

neue Moglichkeiten zu schaffen, um  die unermefi- 
liche Blumenfidle unseren Mitmenschen zu er- 

schlieBen. Dieses Suchen nach neuen Ausdrucks- 
formen fur die Pflanzenyerwendung ist nichts an- 

deres ais das, was auch auf anderen Gebieten vor 
sich geht, namlich eine Auseinandersetzung mit 
neuen Lebensbedingungen und neuen Materialien.

In  jedem Hausgarten — das sei am SchluB noch 
betont — mag er noch so einfach und klein ge- 

halten sein, werden neben den Pflanzen die Ma
terialien fur Mauern, Treppen, Brunnen, Lauben- 

giinge usw. eine wichtige Rolle spielen, weshalb die 

Natursteine, Ziegel, Klinker, die Gartenmobel und 

alle anderen Ausstattungsstiicke m it der gleichen 

Sorgfalt ausgewahlt sein wollen wie beim Hausbau.
Allinger.
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A ns ich t von S U den . H e llb u n te  B u c a -K lin k e r , b rau n e  B ib e rs c h w S n ze , S o c k e l und G a rte n m a u e rn  K le in - 
r in d e rs fe ld e r  M u s c h e lk a lk s te in . O b e rle itu n g  vom  H au s zum  G arten  d u rc h  d ie  M itte ltre p p e , de re ń  
Z w is c h e n p o d e s te  m it d e m  rin g su m  fU h ren den  G re n zw e g  und m it den  d u rch  T ro c k e n m a u e rn  g estu tzten  
P fla n ze n te rra s s e n  y e rb u n d e n  s in d .

T re p p e n a n la g e  an d e r  S U d s e ite . F la c h ę  P fla n z te rra s s e n  fU r E d e lro s e n , n ie d r ig e  B lU ten stau d en , Z w e rg -  
g e h o ize  u s w . D e r  F a rb g e b u n g  w e g e n  is t w ic h tig  e in h e it lic h e s  S te in m a te r ia l fUr H a u s s o c k e l und  
G a rte n m a u e rn
HAUS K. IN DAHLEM  a r c h i t e k t e n  h . g e b e r  u n d  g . a l l i n g e r , b e r l in
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B lick  auf den G arten . O rg an isc h es  In e in a n d e rg re ife n  a lle r  G a r te n e le m e n te : d e r  T re p p e n , W e g e  
B lu m en ra b a tten , R a n d g e h o lze , R a s e n fla c h e , W a s s e rb e c k e n  und d e r N u tzp fla n zu n g e n . K le in e  H óhen- 
u n te rs c h ie d e  zur B eg riin du ng  d e r S ta n d o rte  y e rs c h ie d e n s te r  P fla n ze n g a ttu n g e n

S p e is e z im m e r m it W in te rg a rte n . Z w e c k  des W in te rg a rte n s  is t d ie  V e re in ig u n g  von b e s o n d e rs  p fle g e - 
und s c h u tzb e d ilr ftig e n  P flan zen . N eb en  G e w a c h s e n , d e re ń  S c h 6 n h e it v o rn e h m lic h  in W u c h s - und 
B lattfo rm  zur G eltung ko m m t, b ie te t z e itw e ilig e  A u fs te llu n g  von T o p fb lu m e n  w ie  A lp e n v e iic h e n ,  
P rim eln  usw . je  nach J a h re s ze it fa rb e n fro h e  A b w e c h s lu n g

HAUS K. IN DAHLEM a r c h i t e k t e n  h . g e b e r  u n d  g . a l l i n g e r , b e r l in
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DIE NORDFRIEDHOFSBAUTEN ZU AUGSBURG
ARCHITEKT: O B E R S T A D T B A U D IR E H TO R  H O LZER  H IT  R E G .-B A U M S T R . O TTO  MAULER, A U G SB U R G  •  J A B B ILD .

A u s s e g n u n g s k a p e lle  und L e ich en s ch a u h a u s

Das Leichenhaus in Augsburg-Oberhausen, das Mittelpunkt der Neubauten wie des Friedhofes 
noch aus der dorflichen Selbstandigkeit des langst ist die Aussegnungskapelle (200 qm, 12 m hoch). Sie 
eingemeindeten Yorortes stammte, war zu klein schaut in  die den Friedhof von Siid nach Nord 
geworden, schon deswegen, weil m it der Eingemein- in zwei fast gleiche Halften teilende StraBe und 
dung die Zustandigkeit des Friedhofes auch auf gibt allen Besuchern schon von weither Richtung 
ein groBes Gebiet der inneren Stadt ausgedehnt und Ziel. Niedere, etwas iiber 4 m hohe Fliigel- 
wurde. Zu dieser raumlichen Unzulanglichkeit bauten lagern sich um  sie. Der westlich die Halle 
kamen in den letzten Jahren schwere Bauschaden. entlanglaufende Anbau enthalt die Raume fiir 
Die Stadt sah sich daher gezwungen, zeitgemaBe das Friedhofspersonal und fiir die Leichenoffnung. 
neue Friedhofsgebaude zu errichten und eine Er- Er ist durch die Mauern um  den anschlieBenden 
weiterung des Gottesackers um  etwa 33 000 qm Arbeitshof der Sicht fast ganz entzogen. Von Osten 
vorzunehmen. Der vom Oberstadtbaudirektor her stoBt senkrecht auf die Aussegnungshalle das
0. H o l z er und dem Textverfasser ausgearbeitete Leichenschauhaus m it seinen zwólf Zellen, wovon 

Entwurf, Kosten-Hohe 360 000 RM ., die nicht neun der offentlichen, zwei der nicht offentlichen 
liberschritten wurde, kam von Spatsommer 1929 Aufbahrung dienen, wahrend eine die Infektions- 
bis Herbst 1930 zur Durchfiihrung. leichen aufnimmt. Die Raume fiir die Leidtragenden
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A u sseg n u n g skap e lle

und die Geistlichkeit smd zwischen Aussegnungshaus 
und Leichenschauhaus eingeschoben. Eine offene 
Yorhalle inaebt sie zuganglieh. Diese Yorhalle 
halt die Gerausche, die der standige Besuch der 
Scbauhalle unyermeidbar m it sich bringt, von der 
Trauerversammlung wahrend der Aussegnung fern. 
Sie erinoglicht aber andererseits, daB die Leid- 
tragenden, welche meist bis zur Beendigung der 

offentlichen Aufbahrung im  Scbauhause verweilen, 
gedeckt in die Aussegnungshalle gelangen konnen. 
Somit trennt die offene Yorhalle und verbindet 
zugleich. Unterkellert ist nur der der offentlichen 
Aufbahrung dienende Teil des Schauhauses. AuBer 
einer Trafostation birgt der Keller nur einen 
groBen Raum  fiir die Pflanzen, der von auBen 
durch eine Rampę, von innen durch eine Treppe 
zuganglieh ist. Die Leichen werden ohne den 

Fjriedhof zu beriihren von der im  Norden Friedhof, 
wie Bauanlage, begrenzenden StraBe herein- 
gpbracht.

Die Bauten wurden m it hartgebrannten, unsor- 

tierten Backsteinen von kirschroter bis dunkel-

violetter Farne errichtet, m it Zementmortel 1:1 
verfugt und kupfergedeckt. Die dem offentlichen 
Besuch zuganglichen Raume haben sichtbare Holz- 
decken und Steinplattenbelag. Die Wandę sind 
iiberall einheitlich elfenbeinfarbig gestrichen. Auf- 
enthaltsraume fiir Angehorige, Gericht, Personal 

haben in  Asphalt verlegtes Eichenparkett. Ter- 
razzo ist der FuBboden der Leichenraume wie der 
Bedienungsgange. Eine besondere Konstruktion 

hat m it ihren 6 Eisenbetonrahmenbindern nur die 
Aussegnungshalle. Die Binder sind dreimal, am 
FuB, unterhalb der Fenster und am Scheitel 
durch einen den Bau kranzformig umlaufenden 

Eisenbetonbalken versteift. In  den Obergurten 
liegen je im  ersten Yiertel der freien Lange Langs- 
versteifungen. Die Farbę schlieBt durch ihr Zu- 
sammenspiel die steinernen Konstruktionsteile der 

Decke m it den die entstehenden Kassetten fiillen- 
den Larchenholzteilen zu einem Ganzen ^usammen, 
was die Abbildung m it der bloBen Wiedergabe des 

Materialwertes leider nicht erkennen lapt.
M auler.
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