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HILFE FUR DIE BAUWIRTSCHAFT?
VON * , *

Die Bauwirtsehaft hat in den Jahren 1925 — 1929 
eine ungewohnlich giinstige Entwicklung gehabt. 

Die Notwendigkeit, m it dem Wiederaufbau der 
deutsehen Wirtschaft nach Krieg und Inflation den 

in 10 Jahren angestauten Bedarf an Bauinvestierun- 
gen zu decken, hat zu einer Sonderkonjunktur der 

Bauwirtsehaft gefiihrt. Notwendigerweise muBte 
auf diese besonders begriindete Konjunktur eine 
Depression der Bauwirtsehaft folgen. Sie ist aus 
Griinden, die auBerhalb der Bauwirtsehaft liegen, 
insbesondere von den wachsenden Schwierigkeiten 
der Kapitalbeschaffung auf dem freien Markt und 
von den wachsenden finanziellen Schwierigkeiten 
der offentlichen Hand her, wesentlich verscharft 
und beschleunigt worden.

Zu alledem hat die Bauwirtsehaft darunter zu 
leiden, daB ihre Aufgaben und ihr Wesen in der 
Óffentlichkeit unrichtig und ungiinstig beurteilt 
werden. Gegen den Umfang der Bauproduktion 

wahrend der letzten Jahre sind starkę Bedenken 

geauBert worden.
Es wird unverhohlen die Ansicht vertreten, daB 

der gróBte Teil der Bauproduktion eine Fehl- 

investierung von groBtem Umfang und von den 
verderbliehsten Folgen fiir die gesamte Yolks- 
wirtschaft und daB schuld daran das Baugewerbe 
sei. Diese Auffassung halt einer objektiven Nach- 

priifung nicht stand. Die vier groBen Industrie- 
staaten der W elt haben in derselben Zeit verhaltnis- 
maBig giinstiger Konjunktur ziemlich gleichmaBig 
10—12 v. H. ihres gesamten Yolkseinkommens in 

Bauten angelegt.

Das ist ein Beweis datur, daJJ auch die 
Bauinvestierungen Deutschlands seit 1924 
dem Bediirfnis entsprochen haben.

Sicher sind an vielen Orten Anlagen aller Art 

geschaffen worden, von denen man heute sagen 

kann, daB sie besser unterblieben oder nach Um
fang und Ausstattung kleiner und einfacher gebaut 

worden waren. Zeitlich sind die Anforderungen an 

die Bauwirtsehaft allzusehr zusammengedrangt 
worden. Fiir etwaige Fehlinvestierungen darf man 

aber nicht das Baugewerbe verantwortlich machen. 

Das Baugewerbe fiihrt in der Hauptsache nur die

jenigen Auftrage aus, die es bekommt. Die Ver- 
antwortung fiir die privat- und volkswirtschaftliche 

ZweckmaBigkeit der von der Bauproduktion ge-

schaffenen Anlagen tragen die Bauherren und nicht 
die Bauunternehmer.

Allzu haufig wird iibersehen, daB die

Bauwirtsehaft nieht nur eine sekundiirc 
Funktion iiii Bahmen der Volkswirtsehaft 
ausiibt, sondern daB ein ganz grofler Teil 
der Volks wirtschaft von der Bauwirtsehaft 

abhiingt.

Der Wert der Erzeugnisse des gesamten Bau- 
gewerbes — berechnet fiir den Durchschnitt der 
Jahre 1926 —1930 — stand m it jahrlich acht 
Milliarden RM an nachster Stelle hinter den 
Leistungen der Textilindustrie m it 10 Milliarden RM 
und noch weit vor dem Wert der Erzeugnisse des 
Kohlenbergbaues m it 31/s, der Eisenindustrie m it 3, 
und der Maschinenindustrie m it 4 Milliarden RM.

Ungefahr ein Drittel des gesamten Giiter- 
verkehrs der Beiclisbalin entfiel auf Trans- 

porte von Baustoffen.

Die Bedeutung des Baumarktes fiir die einzelnen 
Industriezweige, d. h. dereń „Baumarktabhangig- 
keit“ wird nicht geniigend beachtet. Veranderungen 
der Bautatigkeit miissen naturgemaB einen um so 
groBeren EinfluB auf die Beschaftigung und die 
Rentabilitat dieser Industriezweige ausiiben, je 
groBer dereń Baumarktabhangigkeit ist. - Welche 
Folgen der Ruckgang der Bautatigkeit zahlenmaBig 
auf dem Arbeitsmarkt nach sich gezogen hat, zeigt 
sich darin, daB in Deutschland gegenwartig, iu 
einem Zeitpunkt schon weit vorgeschrittener Bau- 

saison,

ein Funftel aller Arbeitslosen dem Bau
gewerbe zuzureelinen sind, obwohl es nur 

8—9 v. II. aller Arbeitnehmer umfaBt.

Die Bauwirtsehaft kann heute ihre Aufgaben 
nicht erfullen, weil die Finanzierung ihrer Pro- 
duktion beinahe unmóglich erscheint. Abgesehen 

vom gawerblichen Hochbau und einem Teil des 
Wohnungsbaues war und ist die Bautatigkeit ab- 

hangig von der Gewahrung offentlicher Mittel, da 

ja nicht nur der groBte Teil des Wohnungsbaues 
nur moglich war durch die Gewahrung niedrig 

verzinslicher zweiter Hypotheken aus dem Haus- 
zinssteueraufkommen, sondern auch der offent- 

liche Hochbau ganz und der Tiefbau bis zu
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95 v. H. aus offentlichen Mitteln gespeist 
•wird. Die schwere Wirtschaftskrisis hat auf die 
offentlichen Haushalte eine doppelte verhangnis- 
volle Wirkung gehabt. Einerseits sind die Steuer-, 
Betriebs- und Yermogenseinnahmen auBerordent- 
lich stark zuriickgegangen, andererseits sind die 
Wohlfahrtslasten zur Unterhaltung der aus dem 
einschrumpfenden ProduktionsprozeB ausgeschiede- 

nen Arbeitskrafte gewaltig gewachsen. Um die 
Gefahr der Zahlungseinstellung der offentlichen 

Kassen m it ihren unabsehbaren Folgen zu bannen, 
wird von Reich, Landern und Gemeinden eine 

rigorose Sparpolitik durchgefiihrt.

A m  starksten besehnitten werden aber 
alle diejenigen Ausgaben, die in  irgend- 
einer Form  Auftrage fiir das Baugewerbe 

darstellen.

Es ist selbstverstandlich, daB die offentlichen 
Haushalte in Ordnung kommen miissen. Niemand 
ist gerade daran starker interessiert ais das Bau
gewerbe. Man muB sich aber dariiber klarwerden, 
daB die Durchfiihrung einer so rigorosen Spar
politik, die finanzpolitisch richtig ist, wirtschafts- 
politisch die verhangnisvollsten Folgen hat, wenn 
es nicht moglich ist, im  selben Yerhaltnis wie die 
verminderten Ausgaben auf der Einnahmenseite 
durch Senkung von Steuern die Wirtschaft zu ent- 
lasten. Heute wird man sagen konnen, daB durch 
jede Ersparnis von 20 RM auf der Ausgabenseite 
eines offentlichen Haushalts jeweils ein Arbeiter 
fur einen Tag erwerbslos gemacht wird. Das be- 
deutet einen neuen Ausfall von Steuern auf der 
einen Seite, neue Belastung m it Unterstiitzungen 
auf der anderen Seite der offentlichen Haushalte.

Die Erkenntnis gewinnt deshalb an Boden, 
daJB die Wirtsehaftskrise dureh rigorose 
Sparsamkeit allein nicht gemeistert werden 

kann.

Es ist auch nicht moglich, fur einzelne Zweige 
der Volkswirtschaft, etwa auch fur die Bau- 
wirtschaft, allein durch besondere MaBnahmen eine 
Besserung der gegenwartigen Krise herbeizufuhren. 
Man beginnt sich klarzumachen, daB in Deutsch
land Produktionsmittel auf der einen Seite, und 
Arbeitskrafte auf der anderen Seite geniigend vor- 
handen sind, und daB es in der Hauptsache an den 
Krediten fehlt, um beide zu neuer Produktion 
zusammenzubringen. Die deutsche Kapitaldecke 
ist um 3—4 Milliarden RM. durch Abzug der Aus- 
landsguthaben verkurzt worden und es zeigt sich 
jetzt, daB sich dies in einer entsprechenden Ein- 
schrankung der Produktion und in einem ent

sprechenden Freisetzen von Arbeitskraften auswirkt. 
Die Reichsbank bemiiht sich, einigermaBen ihre 
Kredite an die Stelle des entzogenen auslandischen 
Kredits zu setzen. Irgendein Impuls fiir die W irt
schaft ist davon nicht ausgegangen und kann auch 
nicht davon ausgehen. Eine Ausdehnung des

Kreditvolumens will die Reichsbank von der Aus

dehnung des Handelsvolumens, abhangig machen. 
Dam it ist weder der deutschen Wirtschaft im 

allgemeinen, noch dem Baugewerbe insbesondere 
geholfen. Denn eine Ausdehnung des Handels- 
volumens kann nur die Folgę einer groBeren 
Produktion sein, und schon um  diese in Gang zu 
bringen, ist die Gewahrung von Kredit notwendig. 
Was notwendig ist, sind nicht kurzfristige nach 
dem Reichsbankgesetz ais Grundlage der Noten- 
ausgabe geeignete Wechselkredite der Reichsbank, 
sondern langfristige Kredite, die geeignet sind, das 
der Wirtschaft in allen ihren Zweigen fehlende 
Betriebskapital zu ersetzen. Die Moglichkeit, lang
fristige Kredite aus dem Ausland zu erhalten, 
besteht nach den Juliereignissen auf unabsehbare 
Zeit nicht mehr. Sie ware, wenn sie bestehen wiirde, 
wahrscheinlich, fiir lange Zeit gesehen, kein Yorteil 
fiir die deutsche Wirtschaft. Man wird deshalb 
gezwungen sein, die Frage ernsthaft zu priifen,

wie das KreditvoIumen in Deutschland 
auf der Grundlage unserer vorhandenen 
Produktionsm itte l und unserer latenten 
Arbeitskrafte ausgedehnt werden kann.

Fiir die Durchfiihrung dieses Gedankens gibt es 

verschiedene Móglichkeiten. Es ist selbstverstand- 
lich, daB jede praktische Art der Durchfiihrung die 
Gefahr der Inflation vermeiden muB. Man sollte 
aber nicht iibersehen, daB, so richtig es ist, bei 
bestehender Inflationsgefahr die Satze der Noten- 
bank heraufzusetzen und die Kreditgewahrung ein- 
zuschranken, es ebenso richtig ist, bei gefahrhcher 
Deflation die Zinssatze stark herunterzusetzen und 
die Kreditgewahrung auszudehnen. Um einen 
Mann ein Jahr zu beschaftigen, muB. man etwa 
2500 RM  an Kosten aufwenden. Davon bedeuten 
aber 1300 RM  Entlastung der offentlichen Haus
halte, da einerseits 750 RM  Unterstiitzung erspart 
und andererseits 600 RM Steuern und Sozialbeitrage 
erarbeitet werden. Die Folgę einer langfristigen 
Kreditgewahrung zu ertraglichen Zinsen wird eins 
Ausdehnung des Handelsvolumens sein, der dann 
wieder eine Ausdehnung des Zahlungsmittelumlaufs 

durch das Zentralmittelinstitut folgen kann.

Ais Grundlage der Kreditgewahrung kann 
die heute noch bestehende óffentlicli-reeht- 
liche Belastung der industriellen Pro
duktionsm ittel, der Landwirtschaft und 

des stadtischen Hausbesitzes dienen,

aus dereń Aufkommen auf der einen Seite die 

notigen Kredite fiir die Wirtschaft gewahrt werden 
konnten, wahrend auf der anderen Seite die be- 
lasteten Trager der deutschen Produktionsmittel 
und des deutschen Bodens durch die Hingabe einer 
dem gewahrten Darlehn entsprechenden Schuld- 

verschreibung entschiidigt werden konnten, wahrend 
sie heute ihre Steuern ohne Entschadigung abfiihren 
miissen. —
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NEUERE WOHN- UND GESCHAFTSHAUSER DER ARCH. 
PFEIFER U. GROSSMANN BDA, MULHEIM-RUHR

G es ch a fts h au s  Lew in  
M O lh e im -R u h r

Fotos H. Schmólz, K5ln

Die bisherige Arbeitsleistung der Architekten 
Pfeifer & GroBmann, die bekannthch fiir Miilheim- 

Ruhr u. a. das Rathaus (1914 — 1916) und die be- 

riihmt gewordene Stadthalle (1923/24) bauten, 
spiegelt sich auch in den W ohn-  u n d  G eschafts-  

bauten j iin g s te r Z e it  wieder, die an dieser Stelle 

erstmalig zusammengefaBt sind. Uber die Erbauung 
des evangelischen Gemeindehauses „Altenhof“ in 

Miilheim-Ruhr, ein reprasentativer Bau, dessen Er- 

stellung zwischen Stadthalle und diesen Wohn- und 

Geschiiftshausem fallt, ist eingehend in  Nr. 51 des 
64. Jahrg. der DBZ. berichtet worden. Alle diese 

Bauten entstanden im  Miilheimer Atelier unter der 

Leitung von Dr.-ing. E . h. Hans GroBmann. Sie 

stellen insgesamt einen wesentlichen Ausschnitt 

der gesamten stadtebaulichen und architektonischen 

Entwicklung Miilheims dar.

G escha ftshau s  Lew in .
Im  Jahre 1928 entschloB sich der Inhaber der 

seit nahezu 40 Jahren in Miilheim ansaBigen Firma 

Lewin nach wiederholten Umbauten zu einem voll- 
standigen Geschaftsneubau und erwarb zu diesem 

Zwecke zu dem bestehenden Geschaftshaus noch 
drei Privathauser, die niedergelegt wurden. Die 

neuerdings festgelegte Yerbreiterung der Hinden- 

burgstraBe ermoglichte eine Fassadenhohe von 20 m, 

so daB auBer Keller und ErdgeschoB noch vier 

volle Obergeschosse untergebracht wurden. Erd

geschoB, 1. und 2. ObergeschoB dienen ais Yerkaufs- 
raume, das 3. ObergeschoB enthalt Biiros, Werk- 

statten und eine Hausmeisterwohnung, das 4. Ober

geschoB die Wohnraume. Im  Keller sind auBer den 

technischen Raumen noch Garderobe und Toiletten, 

sowie Lager und Packraume eingerichtet.
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S c h n itt- und A n s ic h ts ze ic h n u n g  vom  E ing ang 1 :6 0

Das Haus ist ein Eisenskelettbau, dessen Cha
rakter in der weiteren Durchbildung und Material- 
zuteilung vorteilhaft aufrecht gehalten wurde. Das 
Eisenfachwerk ist m it Ziegelsteinen ausgemauert, 
die Fassade in hellem Cannstatter Travertin ver- 
kleidet. Die Schaufensteranlage, Yordach und 
Stoekwerksfenster sind in  Marcuriasilber (Firma 

Paul Marcus, Berlin) ausgefuhrt. Bemerkenswert 
ais wesentlicher Bestandteil der AuBenarchitektur 
ist vor allem die elektrische Installation. Samtliche 
120 Etagenfenster werden durch Rohrenlampen 
erleuchtet; die Schaufenster besitzen auBer der 
Allgemeinbeleuchtung ein Neonlichtband, das iiber 
die ganze Front lauft. Auf dem Yordach stehen in 
Neonleuchtschrift die etwa 1,60 m  hohen Buch- 
staben des Namens „Lewin41.

Der Bau wurde innerhalb Jahresfrist in  zwei 
Etappen durchgefiihrt. Der erste Teil neben Wool-

worth entstand in  der Zeit von Marz bis September 
1930, der zweite Teil Ecke Hindenburg-Leineweber- 
straBe von Oktober 1930 bis Ende Februar 1931. 
Wenn man bedenkt, daB beide Bauteile in  je sechs 
Monaten 23 m hoch vom Fundament bis zum Dach 
einschlieBlich Innenausbau zum Bezuge fertig- 
gestellt wurden, so kann man von einer bautechnisch 
sehr vorbildlichen Leistung und Bauorganisation 
sprechen.

H au s  H in d e n b u rg s t r  aBe.
An Stelle der von der Stadtverwaltung Miilheim- 

Ruhr ais Yerkehrshindemis niedergelegten Gebaude 
Ecke HindenburgstraBe und D e lie  entstand im 
gleichen StraBenzuge m it dem Neubau Lew in  das 
Buro- und Geschaftshaus „HindenburgstraBe 2“. 
Das Gebaude ist in  massiver Bauweise m it Beton- 
decken aller Geschosse errichtet. Die StraBen- 
ansicht zeigt im  ErdgeschoB eine Yerblendung

G es ch a fts h au s  Lew in  
M U lh e im -R u h r  

A R C H . BDA
P FE IFE R  UND GROSSM ANN

E rd gescho O grun driR  1 :250
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S tra S e n a n s ic h t

V e re in s - und W o h n h a u s g ru p p e  ,,N a th a n a e l“  
M U lh e im -R u h r

A R C H . BD A PFEIFER UND G R O S S M A N N

G rundriB  vo m
E rdgeschoO  1 :5 0 0
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in poliertem Muschelkalk 
(Blaubank der Fa. Holz- 

m annA . G., Frankfurt), die 
Schaufenster und Eingange 

sind in getontem Eichen- 
holz m it Leisten aus Mer- 

curiasilber gehalten, alles 

m it einem wirkungsvollen 
Leuchtgesims m it einge- 

setzten Blaubankstreifen 
y.usammengefaBt, so daB fiir 

diearchitektonischeAuflen- 
wirkung iiber das typisch 
GeschaftsmaBige hinaus 
eine personlich wirksame 
Note in  Erscheinung tritt. 
Denn im  Gegensatz hierzu 
ist der obere Teil der Front 
in silbergrauem Edelputz 
gehalten und von einem 
schlichtenKupfergesims ab- 
geschlossen. Absicht dieser 
Gegensatzlichkeit war, das 

Ladenlokal ais wichtigstes 

Glied derFassade wirkungs- 
voll herauszuheben.

S c h n itt- und A n s ic h ts ze ic h n u n g  d e r  E ing& nge und S c h a u fe n s te r  1 :6 0  b z w . 1 :6  
vom  B iiro - und G es ch iifts h au s  H in d e n b u rg s tr. 2, M u lh e im -R u h r

H au s  N a th an ae l.

In  einer ahnlichen Aus
fiihrung ist das Wohn- und 
Geschaftshaus des Manner- 
und Jiinglingsvereins „Na- 

thanael“ Miilheim - Ruhr 
durchgefiihrt. DerBauent* 
stand auf einem friiheren 
stadtischenSehulhof, dessen 
Schulgebaude heute noch 
steht, um in  einem weiteren 
Bauabschnitt zum Haus 
Nathanael hinzugezogen 
und ais Saalbau zuYereins- 
zwecken umgebaut zu wer
den. Das Haus ist in 
massiver Bauweise unter 
teilweiser Yerstarkung von 

Stahlskelett errichtet, und 
wenn auch m it bescheidenen 
Mitteln, so doch wirkungs- 
voll und gediegen aus- 

gestattet. Das ErdgeschoB 
ist in  gesagtem belgischen 

Granit verkleidet, zu dem 
die oberen Geschosse in 
weiBem Rauhedelputz an- 
genehm kontrastieren. Da 

das Gebaude schon, auf der 
Hohe der AktienstraBe 

stehend, von weit her ge- 
sehen wird, wurde der spa- 
tere Haupteingang zum 

Saalbau turmartig ausge- 
bildet und m it Leuchtre- 

klame ausgestattet. Im  Zu- 

sammenhang m it Haus 

Nathanael steht ais weitere 
Bauaufgabe die Errich-
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tung einiger anliegender Wohngebaude und der eines Teiles zu beginnen. Die Architekten 
genannte Umbau der Schule. Pfeifer u. GroBmann, Trager des I I I .  Preises,

D er B a u b lo c k  „S te rk ra d e r  S ta d tm it te “ . wurden m it der Planfertigung und Ausfuhrung be- 
Im  Jahre 1926 entschloG sich die Yer- auftragt. NachBeendigung des ersten Bauabschnitts 

waltung, zur Yerwertung des Gelandes unter den war die Stadtverwaltung durch inzwischen er- 
rheinisch-westfalischen Architekten einen Wett- lassene gesetzliche Bestimmungen an der Weiter- 
bewerb fiir Uberbauung des Grundstiickes m it finanzierung verhindert. Eine Aktiengesellschaft 
Wohn- und Geschaftshausem sowie einer offent- „Sterkrade-Stadtmitte“ trat an ihre Stelle und 
lichen Badeanstalt auszuschreiben. Erst im  Jahre fiihrte das Gesamtprojekt aus.
1928 war es der Verwaltung moglich, auf Grund Das gesamte Bauvorhaben umfafit nunmebr acht 
eines sehr giinstigen Mietangebotes m it dem Bau Ladenlokale m it zusammen 1200 qm Ladenflache
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S te rk ra d e r  S ta d tm itte 1'

im  ErdgeschoB, 600 qm Biiroraume, im  Ober- 
geschoB ein Cafe m it 100 Sitzplatzen, in den 
folgenden Geschossen 25 Wohnungen m it 130 Rau- 
men, und. endlich ein Lichtspieltheater m it 900 Sitz
platzen. Die auBere Gestaltung des Neubaus ist 
durch die hervorragende Lage im  Stadtmittelpunkt 
bestimmt. Der Bau sollte sozusagen den Stadt
mittelpunkt erst fixieren und dem Stadtzentrum 
kiinftig eine markante Orientierung geben. Aus 
diesen Griinden wurde der Mitteltrakt hoher ge- 
fiihrt und die wichtigste Yerkehrsecke durch einen 
farbigen Turm betont, der in  den Dienst der Licht- 
reklame gestellt werden soli. Der Bau ist durchweg 
in  Eisenbetonkonstruktion m it massivem Mauer- 
werk ausgefiihrt. Die Fassaden sind m it Olden- 
burger K linkem  verblendet; einzelne Architektur- 
teile, wie das herausgehobene erste ObergeschoBband, 

hervortretende Pfeilerwande und der Turm, sind 
m it Muschelkalkplatten verkleidet, an dem letzt- 
genannten kommen noch Platten aus schwarzer 
und griiner Keramik zu den Muschelkalkstreifen 

hinzu. Der Zuschauerraum des Kinos bildet eine 
Eisenfachwerkkonstruktion. Die Dacher des ge- 
samten Baus sind flach und auf Beton m it drei- 

facher Papplage gedeckt.
Innenausstattung und technische Einrichtung 

entsprechen den heutigen Anspriichen; zu erwahnen 
ware, daB das Lichtspieltheater durch eine be- 
sondere Gasumluftheizung erwarmt und beliiftet 
wird. Die gesamten B a u k o s te n  einschlieBlich 

Inneneinrichtung des Lichtspieltheaters betrugen 

1 300 000,- Mark.
Dr. Paul Joseph Cremers.

B a u b lo c k  „ S te rk ra d e r  S ta d tm itte 11 
K in o -N e b e n e in g a n g
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LEDIGENHEIM FRANKFURT A. M.
ARCHITEKT: D IPL.-ING . BERNHARD HERMKES, FRANKFURT A. NI. «  10 ABBILDUNGEN

Der Frauenwohnungsverein in Frankfurt a. M. hat fiir das 
von ihm errichtete Ledigenheim eine teilweise Moblierung 
der Wohnungen vorgesehen, um einerseits die Bescliaffung 
eigenen Hausrats auf ein Minimum zu beschranken und 
andererseits die Mieten selbst fiir Frauen m it sehr kleinem 
Einkommen auf einer erschwinglichen Hóhe zu halten.

Fiir den Architekten bedeutete die Gestaltung des Baues, 
der sich aus 60 homogenen Wohneinheiten zusammensetzt, 
ein Problem, das sich von der Errichtung normaler Wobn- 
bauten in vieler Hinsicht wesentlich unterscheidet. In  erster 
Linie galt es natiirlich, die giinstigsten wirtschaftlichen Be- 
dingungen fiir den Bau zu finden. AuCerdem aber sollte die 
Lagerung der einzelnen Wohneinheiten so erfolgen, daB fiir 
die Bewohnerin das Gefiibl moglichst groBer Unabhangigkeit

entsteht, obne andererseits das Sicherheitsgefiihl der Be- 
wohnerinnen zu beeintrachtigen. Der naheliegende Gedanke, 
die arcbitektoniscbe Gestaltung aus der Aneinanderreihung 
der einzelnen Wohnungseinheiten zu en t wiek ein, erwies sich 
auch vom wirtschaftlichen Standpunkt ais der rationellste 
Weg. Die von Hermkes getroffene Anordnung von 'zweimal 
zehn Wohnungen in jedem Stockwerk bot die Moglichkeit, 
m it einem Treppenhaus auszukommen und den Zugang zu 
den einzelnen Wohnungen durch offene Laufgange zu scbafifen, 
die in der Ausfiihrung wirtschaftlicher sind und den Wohnungs- 
inbabem den Eindruck des unmittelbaren Zugangs von der 
StraBe geben. Yor allem aber bot die gleichmaBige Neben- 
einanderreihung konstruktive Yorteile und sicherte jeder 
Wohnung intensiyste Querluftung. Da fiir alleinstehende

G ru n d risse  d e r  b e id e n  W o h n u n g styp en

O
-o
-O'

LftUFOANO

lOO-

Typ I W o h n fla c h e  22 ,s qm

6oo-

1 :1 5 0

■ 6oo-

T y p  II W o h n flS c h e  31 qm

E in g a n g s h a lle  m it g e m e in s a m e m  T re p p e n h a u s  in d e r  M itte  des B aues
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StraBenansicht

Frauen Parterreraume nicht erwimscht waren, wurde auf 
eine Unterkellerung verzichtet und an dereń Stelle ein Unter- 
geschoB geschaffen, das in seinem westlichen Fliigel reichliche 
Abstellraume und die Heizungsanlage nnd Koksraume ent- 
halt, wahrend in dem ostlichen Fliigel anschlieBend an die 
Eingangsraume die Hausmeisterwohnung, eine gemeinschaft- 
liche Badeanlage und die Wascherei untergebracht sind. In 
der Mitte befindet sich die Eingangshalle, dereń eine Halfte 
sich ais Treppenhaus durch samtliche Stockwerke fortsetzt. 
In  den oberen Stockwerken ist das Treppenhaus nur auf der 
Ruckseite durch groBe Glasfenster geschlossen. Da das 
Treppenhaus den Zugang zu den offenen Laufgangen bildet, 
bestand keine Yeranlassung, die vordere Langswand zu 
schlieBen. In  den drei oberen Stockwerken liegen auf jeder 
Seite des Treppenhauses je zehn gleichgroBe und gleichmaBig 
ausgestattete Einraumwohnungen.

In  dem 84,58 m langen Gebaude wurden die Querwande 
der 21 gleichen Baukorper in Backstein 1 Stein stark errichtet. 
Sie bilden die Tragkonstruktion fur die Zwischendecken und 
das Dach. Die AuBenmauem der Tiirseite wurden nicht- 
tragend 1/2 Stein stark ausgefiihrt und auf der Innenseite mit 
3 cm starken Torfoleumplatten verkleidet. Ebenso wurden 
die Mauem auf der Fensterseite bis zur Briistungshóhe aus-

Lageplan 1:4000
LEDIGENHEIM FRANKFURT A. M.
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gefiihrt. Die eisemen Fenster sind unmittelbar in die Decke 
eingehangt worden. Die Balkone und Gange sind aus den 
Decken frei herausgekragt und in Eisenbeton ausgefiihrt. Zum 
Schutz gegen die Feuchtigkeit wurden sie mit Asphalt belegt. 
Ais Dach wahlte Hermkes eine Holzkonstruktion mit doppel- 
lagigem Kiesgrasdach von ausreichender Neigung. Die Trag- 
balken des Daches liegen parallel zur Traufe von Tragmauer 
zu Tragmauer; auf die Balken wurden Keile rechtwinklig zur 
Erzeugung des Gefalles aufgebracht. Zwischen den Balken 
und den Keilen wurde eine Lage Heraklith eingebracht, so 
daB zwei rechtwinklig sich iiberschneidende Luftraume erzeugt 
wurden, die eine vorzuglicbe Isolierwirkung gegen Warme und 
Kalte hervorrufen.

Fiir die gesamte Installation des Hauses wurde unterhalb 
des Untergeschosses in der ganzen Lange des Gebaudes ein 
Gang in Gehhohe durchgefiihrt, in dem samtliche Haupt- 
leitungen fiir die Heizung, die Kalt- und Warmwasser- 
versorgung, die Kanalisation und die elektrischen Hauptkabel 
liegen. Yon diesem Gang aus sind die Steigleitungen nach 
den oberen Stockwerken so hoch gefiihrt worden, daB sie 
jeweils zwei gleichartige Zapfstellen von zwei Wohnungen 
versorgen. Ebenso sind die Kanalisationsrohren und Heizungs- 
leitungen immer fiir zwei benachbarte Wohnungen benutzt 
worden. Der Installationsgang konnte mit geringen Kosten 
ausgefiihrt werden, weil das Baugelande tiefer lag ais die 
Strafie und daher keine Ausschachtungsarbeiten erforderlich 
waren. Er ermoglicht eine standige Kontrolle aller Leitungen 
und erleichtert die Ausfiihrungen eventueller Reparaturen, 
was bei der immerhin umfangreichen Installationsanlage von 
60 Wohnungen nebst Zubehor durchaus erwiinscht ist.

Die einzelnen Wohnungen haben einen Flachenraum von 
etwa 221/2 qm. Jede Wohnung verfiigt iiber einen Kochraum 
von 2,25 qm, einen Waschraum von 1,1 qm und ein W. C. von 
1 qm. Fiir den Flur werden 2,20 qm beansprucht und der 
eigentliche Wohnraum ist 14,85 qm groB. Die Trennwande 
in den Wohnungen wurden in Bimszementdielen ausgefiihrt 
und in vorher montierte U-Eisen eingelassen. Die eingebauten 
Wandschranke 'wurden wandbildend ausgeniitzt. Die zum 
Waschraum fiihrende Drahtglastiir dient gleichzeitig zur Ab- 
trennung des W. C. vom Waschraum. Die Nebenraume sind 
zu einer rationclleren Ausnutzung der Installationsanlage in 
je zwei benachbarten Wohnungen wechselseitig angeordnet. 
Der Kochraum ist m it einem Arbeitstisch nebst Topf und 
entluftbarem Speiseschrank und einem Spiiltrogmit flieflendem 
lieiBen und kalten Wasser ausgestattet. Zum Kochen dient 
ein elektrischer Kocher, der aus verschiedenen Erwagungen 
einem Gaskocher vorgezogen wurde. AuBerdem enthiilt die 
Kiiche einen Besenschrank mit einem Abteil fiir Schuhe, ein 
aufklappbares Biigelbrett und einen eingebauten Geschirr- 
schrank. Fiir den Geschirrschrank wurde die ganze Dicke der 
Brandmauer ausgespart, er dient in zwei iibereinander ge- 
lagerten Hśilften je einer der beiden aneinanderstoBenden 
Wohnungen. In  dem Wohnraum sind zwei Schranke fiir 
Kleider und Wiische eing«baut. Er ist auBerdem mit einem 
aufklappbaren Bett ausgestattet, das hochgeklappt, in einer
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Nische hinter einem Yorliang verschwindet, die an einen mietpries fiir die Wohnung auf nur 29 M. monatlich fest- 
Luftungskanal angeschlossen ist, um eine standige Durch- zusetzen. Aus Griinden des sozialen Ausgleichs wurden jedoch 
liiftung auch im hochgeklappten Zustand zu ermoglichen. die Mieten derart gestaffelt, daB die Wohnung im 1. Ober- 
Die an der Fensterseite entlanglaufenden Balkone von 1,1 m geschoB 24 M., im 2. Stock 34 M. und im 3. ObergeschoB 
Breite sind fiir die einzelnen Wohnungen durch Drahtglas- 29 M. betragt. In  der Miete ist das Wassergeld, alle stadtischen 
wande in Eisenrahmen abgeteilt. Der urspriingliche Plan, Abgaben, Steuern, Hausmeisterbeitrag und ein Bad wochent- 
jede Wohnung mit einem Bad auszustatten, wurde der Kosten lich eingeschlossen. Die Heizungskosten werden umgelegt. 
wegen aufgegebcn. Auch bestand die Gefahr, daB die Bade- Fiir den Stromverbrauch hat jede Wohnung einen eigenen 
einrichtungen zum Waschewaschen benutzt wurden und da- Unterzahler, der vom Hausmeister abgelesen wird. An der 
durch der Wohnung zuviel Feuchtigkeit zugefiihrt worden Haupteingangstur befinden sich Klingelleitungen fiir jede 
ware. Die im UntergeschoB eingerichtete Biideranlage mit Wohnung, auBerdem aber ist jede Wohnung nochmal m it 
sechs Wannen hat sich vollstandig ausreichend erwiesen. einer elektrischen Klingel ausgeriistet. Die Haupteingangstur 

Die gesamten Baukosten betragen 357 000 M. einschliefilich kann von jeder Wohnung mit elektrischem Turofifner geoffnet 
aller Nebenkosten (Architektenhonorar, Anschliisse, Pachter- werden.
entschuldungen, Verwaltungskosten des Vereins usw.). Das Der von Hermkes geschafifene Bau betont in charakter- 
Grundstuck wurde im  Erbbau iibemommen. Durch die voller Weise die Reihung gleichartiger Raumteile. Durch das 
niedrigen Baukosten war es mSglich, den Durchschnitts- ofTene Treppenhaus in der Mitte ist eine markante Unter-
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b re cku n g  de r lang en  F ro n t  gesckaffen w o rd e n , d ie  g le ic k z e it ig  
d u rc h  d ie  L a u fg a n g e  u n d  das vo rsp rin g e n d e  D a c h  v e r t ik a l 
re iz v o ll g e g lie d e rt is t .  Im  Gegensatz zu  de r s trengen  W irk u n g  
de r S tra f ie n fro n t is t  d ie  G artense ite  d u rc l i  d ie  z a k lre ic ke n

Glaszwisckenwiinde angenehm aufgelockert und bietet in dem 
Spici der sieli ilbcrsclineidendcn borizontalen und vertikalen 
L in ie l i  den Eindruck einer graziosen Heiterkeit. die dem Sinn 
des H auses eutspricht. Dr. W. Schiirmeyer.
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