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HILFE DEN NEUBAUMIETERN — 
SANIERUNG DES NEUHAUSBESITZES!

VON V E R W A L T U N G S R E C H T S R A T  JU S T U S  V O N  G R U N ER -B ER LIN

Wiederholt hat sich die Óffentlichkeit m it an- 
geblichen Planen der Reichsregierung befaBt m it 
dem Ziel einer allgemeinen Senkung der Wohnungs- 

mieten. Die 3. Notverordnung hat die dadurch er- 
weckten Hoffnungen nicht erfiillt, und es muB schon 
von allgemeinen wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
her mindestens fraglich erscheinen, ob das uberhaupt 
angebracht und zweckmaBig gewesenware.Schweren 
Bedenken ware jedenfalls ein solches Vorgehen 

unter dem Gesichtspunkt des Schicksals der in der 
Zeit zwischen 1924 und 1930 erstellten Neubau

wohnungen begegnet sowie der wirtschaftlichen 
Leistungsfahigkeit, wenn nicht Existenz der Neu- 
baumieter. Uberteuerte Bau- und Kapitalkosten 

haben es m it sich gebracht, daB trotz Einsatzes 
der — oft vollig unzulanglichen — Hauszinssteuer- 

hypotheken die Mieten dieser Neubauwohnungen 
zwischen 150 und 200 v. H . der Friedensmieten 
etwa gleichwertiger Altwohnungen und dariiber 
liegen, wahrend dereń durchschnittliche Miete z. Zt. 
mit 132 v. H. der Friedensmieten angenommen 

werden kann. W ir haben also heute in Deutseh- 
land zwei Klassen von M ietern : die bevorzugten 
Mieter der zahlenmaBig iiberwiegenden Altwohnun

gen, auf dereń Wohnaufwand insbesondere auch 

Gehalter und Lohne abgestellt sind, und die Mieter 
in rund 1 Million Neubauwohnungen a. d. J . 1924 
bis 1930, die einen wesentlich hóheren Bruchteil 
ihres Einkommens fiir Wohnzwecke aufwenden 

miissen. Dieser hohere Mietaufwand findet seine 

Rechtfertigung bis zu einem gewissen Grade in dem 
zweifellos hoherem Wohnwert. Da gegeniiber einer 
Miete von 132 v. H. fiir Altwohnungen eine solche 

von yielleicht 145 v. H. fiir Neubauwohnungen dem 

Mehr an Wohnwert entspricht. Was dariiber hinaus- 
geht, stellt eine unberechtigte Mehrbelastung dar. 

Besonders schwer ist diese bei den Wohnungen 
aus den Jahren der hochsten Baukostenteuerung, 

d. h. etwa von 1927 bis 1930.
Immerhin wurden bis vor kurzem die iiber- 

teuertenMieten auch dieserWohnungen aufgebracht; 

unvermietete Neubauwohnungen waren bis zum 

v. J. eine Ausnahme, und auch die Mietriickstande 

hielten sich in durchaus normalen Grenzen. Die 

allgemeine Senkung der Lohne und Gehalter aber 

hat diese Verhaltnisse von Grund aus verschoben. 

Nachfolgende Aufstellung iiber den Wohnungs- 
besitz einer gemeinniitzigen Bauvereinigung in einer 

mitteldeutschen Industrie stadt zeigt dies deutlich:

Es hatten fiir Mieten zu zahlen: am 1. 1. 30 am 30. 6. 31

bis 15 v. H . des Einkommens 7,2 v. H. der Bewohner 1,6 v. H . der Bewohner 
35,2 „  „15— 20 

20— 25 
25— 30 
30— 35 
35— 40 
40— 45 
45— 50 

iiber 50

31.2
11.2 

8,0
3.4
2.4 
0,8 
1,6

20,8
22.4 
13,6
9,6
8,0
4,8

10.4

Selbstverstandlich sind auch bei den Altwohnun
gen die Anteile der Mieten am Einkoimnen ge- 
stiegen. Diese Mieten und nicht die Neubaumieten 
aber, werden nach wie vor ais Norm fiir die Lohne 
und Gehalter gelten, dies um so mehr, ais infolge 
des Sinkens der Baukosten und der bescheideneren 
Ausfiihrung schon die Mieten der i. J . 1931 er
stellten Wohnungen naher an den normalen Alt- 
mieten ais an den Neubaumieten liegen. Mensch- 
licher Yoraussicht nach werden also die iiber- 
Icuerten und teuren Wohnungen der letzten 
Jahre  in der Wohnuncjswirtselial't dauernd 
eine vollig isolierte Stelluncj einnehmen und, 
falls nicht Wege zur Angleichung ihrer Mieten an 
die normalen Mieten gefunden werden, fiir ihre 
Mieter eine untragbar schwere Belastung darstellen.

Sofern diese WolinuiHjen iiam lich noch 
Mieter haben werden!

In  diesem „sofern“ liegen Gefahren zunachst 
fiir die Eigentiimer, aber auch fiir die Geldgeber, 

Hypothekeninstitute, den Staat ais Glaubiger der 
Hauszinssteuerhypothek und sonstige Personal- 
glaubiger. In nicht unbetrachtlichem Umfange hat 

schon heute eine Flucht der Mieter aus den Neubau
wohnungen eingesetzt. Wieder beobachten wir das 
Zusammenriicken mehrerer Haushaltungen in einer 

Wohnung, also eine W iede rk eh r  des ^  ohnungs- 
elends ,  dem gerade abgeholfen werden sollte.

Schon stehen in nicht unerheblichem Umfange 
Neubauwohnungen leer. Eine Umfrage, die iiber 
12000 Wohnungen gemeinniitziger Bauvereinigun- 

gen erfaBte, ergab, daB 6 v. H. aller Wohnungen 
Mitte September d. J . leerstanden oder bereits ge- 

kiindigt waren. Dabei ergaben sich allerdings starkę 
Yerschiedenheiten in den einzelnen Bezirken, die 
auf den Yerschiedenheiten der wirtschaftlichen, 

besonders der Arbeitsmarkt-Lage und der absoluten 

Hohe der órtlichen Baukosten beruhen.
Leerstehende Wohnungen aber bedeuten Unter- 

bindung der Rentabilitat, Unmoglichkeit der Zins- 

zahlung fiir die Hypotheken, letzten Endes Zwangs- 
versteigerungen, und zwar Massen/.wan<)sverstei-
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geruitgcn. Bei diesen wird nur der angemessene 
Preis gezahlt werden, der sich auf den heutigen, 

weit niedrigeren Baukosten einerseits, auf der 
Rentabilitat, d. h. den dauernd m it Sicherheit 
erzielbaren Mieten andererseits aufbaut. Es werden 
also erhebliche Ausfalle unvermeidlich sein, die das 
investierte Eigenkapital, die Hauszinssteuerhypo- 
thek und — zweifellos noch in erheblichem Um- 
fangę — die sogen. Ib-Hypotheken treffen werden, 
fiir die durchweg die Gemeinden die Biirgschaft iiber- 
nommen haben. Man kann vielleicht behaupten, 
daB auf diesem Wege am schnellsten und sichersten 
gesunde Verhaltnisse im  Neuhausbesitz herbei- 
gefiihrt werden; aber durch eine Eisenbart-Kur, 
wobei die Kapitalverluste vielleicht eine untragbare 

Belastung bedeuten.
Wirtschaftlich am leichtesten wóge der Y e r l u s t  

der H au s z i n s s t e ue r hyp o th eken .  DaB aber 
vom Bestande dieser Zweckkapitalien letzten Endes 
unzweifelhaft dieLósung des altestenundschwersten 
Problems der Wohnungsbaufinanzierung, des zweit- 
stelligen Realkredits, in irgendeiner Form abhangig 
sein wird, spricht gegen ihre leichtfertige Aufgabe.

W as dagegen bei der Finanzlage der Ge- 
meinden, dereń Beanspruehung aus den von 
ihnen in groftem Umfange ubernonimenen 
Biirgschaftcn fiir Ib-Hypotheken bedeuten 
wurde, bedarl keiner naheren Darlcgung.

Zum mindesten ebenso bedenkhch aber ware ein 
Ausfall des in diesen Wohnungsbauten investierten 
echten und unechten Eigenkapitals der Bau- 
herren. Man darf doch nicht vergessen, daB in 
den letzten Jahren der Wohnungsbau keineswegs, 
wie i. d. R . vor dem Kriege, aus Gewinnabsichten 
betrieben worden ist. Dies gilt ganz besonders fiir 
die gemeinnutzigen Bauvereinigungen und Bau- 
genossenschaften. Nur unter schweren Opfern sind 
die notwendigen Eigenmittel aufgebracht worden, 
und zwar vielfach durch Spareinlagen der Mit- 
glieder, bei privaten Bauherren durch Gefallig- 
keitsdarlehen oder durch Baukostenzuschusse der 
Mieter. Es ist sehleehtcrdings moraliseb so- 
wenig wie w irtschaftlich zu verantworten, 
diese Kapitalicn ciulach ilii'eni Sehicksal zu 
iibcrlasscn.

Durchaus falsch ware es freilich, die Not der 
Neubaumieter und Neuhausbesitzer ais allgemeine 

Erscheinung zu betrachten, die allgemeine Hilfs- 
maBnahmen erfordere. Es gibt subjektive, bes. 
durch Arbeitslosigkeit verursachte Aollagen ein- 
zclner Mieter, die sie zur Aufbringung an sich 
tragbarer Mieten unfahig macht, und objektiv un- 
tragbaren Mieten. In  dem ersteren Falle muB nur 
dem bediirftigen Mieter entsprech. óffentliche Hilfe 
zuteil werden. Aber auch bei o b j e k t i v  un trag- 
baren  M ie ten  ist die Notwendigkeit einer Sa- 

nierung des Objekts nicht anzuerkennen wenn ein 
Verschulden des Eigentiimers die Hohe der Mieten 
bewirkt hat oder ein interner Ausgleich móglich 
ist. Bei alten Bauvereinen m it Yorkriegs- und 

Inflationszeitbesitz begen die alteren Wohnungen 
zu z. T. erheblich unter den Normalmieten, auch 
wenn die Mieten der neuen uberteuert sind. Hier 
mussen die Mieten der alteren Wohnungen bis an 

die Grenze der normalen Tragbarkeit zugunsten 
einer Senkung der iiberteuerten Mieten bis an die 
gleiche Grenze heraufgesetzt werden.

Es bleiben hiernach ais sanierungsbediirftig und 
sanierungswert nur diejenigen Objekte iibrig, die 

be i i n d i v i d u e l l e r  P r i i f u n g  ais unverschuldet 
objektiv uberteuert erscheinen, ohne die Móglich- 

keit internen Ausgleichs. Es sind verschiedene 
Yorschlage gemacht worden, die zu einer Ver- 
billigung der iiberteuerten Mieten, damit zu ihrer 

Tragbarkeit fiir die Mieter und zur Rentabilitat der 
Wohnungen fiihren sollen. Ais einfachste Móglich- 
keit erscheint die Aussctzung der Verzinsung 
und, soweit sie bereits eingesetzt hat, der Tilgung 
der Hauszinssteuerhypotheken. Bei den beson

ders iiberteuerten Wohnungen wiirde das allein 
kaum den gewiinschten Erfolg versprechen. Die 

Tilgung der Hauszinssteuerhypotheken hat hier 
durchweg noch nicht eingesetzt, und der Zinssatz ist 
allgemein schon jetzt auf 1 v. H. herabgesetzt. Bei 
einem Durchschnittssatz der Hypothekvon 3500 M. 
je Wohnung wiirde die ges. Erleichterung nur 35 M. 
oder knapp 3 M. monatbch betragen.

Daneben ist angeregt worden, die betr. Woh
nungen von den koniniunalcn Zuschlagen zur 
Grundvermógenssteuer freizustellen. Tat- 
sachlich bedeuten diese Zuschlage, soweit sie iiber- 
haupt erhoben werden, eine Belastung der Einzel- 
wohnung m it im Durchschnitt 5 M. monatlich, 
erreichen aber in einzelnen Gemeinden m it besonders 
hohen Realsteuern ein Vielfaches davon. Anderer
seits muB fraglich erscheinen, ob gerade die Ge
meinden m it besonders hohen Grundvermogens- 
steuerzuschlagen diese in ihrer Finanzgebarung 
entbehren konnten. Diese MaBnahme ist auch am 
wenigsten vereinbar m it der notwendigen individu- 
ellen Behandlung der einzelnen Objekte.

Ein letzter, sehr beachtlicherVorschlag will die zu 

hohen Mieten durch Mietszuscliiisse aus offent- 
lichen M itteln auf ein ertragl. Mafl herabdriicken. 

Besonders interessant ist ein Plan von Gen.Dir. 
Yormbrock-Dortmund ,  der diese Zusehiisse nicht 
ais verlorene, sondern in einer Hohe geben will, die 
neben der Mietssenkung eine beschleunigte Tilgung 
der Hypotheken aus dem freien Geldmarkt er- 
móglichen soli. Er will damit Hauszinssteuer und 

Eigenkapital, die wirtschaftlich heute ais wertlos 
betrachtet werden mussen, durch Nachriicken in 
die Stelle der getilgten I. Hypotbek im  Laufe der 
Zeit vollwertig machen und nach Tilgung der 

I. Hypothek die Zinszuschiisse an dem freigewor- 
denen Platze des Grundbuchs verzinslich und 
tilgbar eintragen. Die gleiche Wirkung ware ein- 
facher auch zu erzielen, wenn es móglich ware, 
zur alsbaldigen Ablósung eines Teils der hoch- 

verzinslichen Hypotheken ein zusatzliches Darlehen 
aus Hauszinssteuermitteln zu gewahren. Aber 
dieser Gedanke scheitert an der Knappheit der noch 

verfugbaren Hauszinssteuermittel.
Uberhaupt mussen Neubaumieter und Neuhaus

besitz sich bewuBt sein, daB nur solche Wiinsche 

allenfalls Aussicht auf ernsthafte Erórterung haben 
kónnen, die der Knappheit der óffentlichen Mittel 

Rechnung tragen. Dafiir sollen auch die maB- 
gebenden Stellen bedenken, daB es sich bei dem 

Problem uin zahlreiche Familien handelt, die jetzt 
aus den guten Neubauwohnungen in ein trostloses 

Wohnungselend zuriick miiBten, und um  Werte ,  
dereń endg i i l t iger  Y e r l u s t  schwere w i r t 

schaft l .  S chaden  zur  Fo lgę  haben  wiirde. —
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k r e is h a u s  in  m e r s e b u r g
A R C HITEK T: PROF. DR. S C H U L T Z E -N A U M B U R G , S A A L E C K  B. KÓSEN •  10 A BB ILD U N G EN

A n s ic h t von d e r S ch u ls traB e

Aus einem Wettbewerb, der im Jahre 

1928 zur Erlangung von Entwiirfen fiir 
ein neues Kreishaus in Merseburg aus- 

geschrieben worden war, ging Prof. 

Dr. Schultze-Naumburg m it dem I. Preis 

hervor. W ir haben damals in der Bei- 
lage „Wettbewerbe“ Nr. 2 der DBZ 1928 

eingehend iiber das Ergebnis des Wett- 

bewerbes berichtet und den m it dem

I. Preis ausgezeichneten Entwurf in 

5 Abbildungen wiedergegeben. Es reizt 

jetzt sehr, die Ausfiihrung m it dem da- 

maligen Projekt zu vergleichen. W ir 

sehen, daB der Architekt, dem die Durch
fiihrung zufiel, nur unwesentlich seine 

Disposition im GrundriB oder seine Grup- 
pierung und Formgebung des AuBeren 

geandert hat, ein Beweis, wie durchdacht 

und durchgearbeitet fiir die Besonderheit 

des vorliegenden Grundstiicks schon der 

Wettbewerbsentwurf war.
Eine der Hauptschwierigkeiten der 

Aufgabe ergab sich aus dem yorhandenen 

Gelande selbst, dessen Hauptteil etwa 

3 m iiber der StraBenhóhe auf der alten 

Mauer liegt. Bewaltigt wurde sie da- 

durch, daB das Yerwaltungsgebaude auf L a g ep lan  1 :1 5 0 0
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die alte Wallmauer gesetzt wurde. Die nach steht, also eine sehr mannigfaltige Benutzung 
Siiden gelegene freie Flachę auf der Wallmauer zulaBt.

konnte dann ais Garten fiir das .Wohnhaus des Die Umfassungsmauern sind durchweg in 

Landrates Yerwendung finden. Ziegelmauerwerk aufgefiihrt, die Konstruktion

Im  Verwaltung8gebaude sind untergebracht: der weitraumigen Teile in Eisenbeton. Die Dach- 
die Biiros des Landratsamtes und des Kreisaus- raume dienen ais Aktenlager. Fiir die Beheizung 

schusses, das Kreisbauamt, die Kreissparkasse. ist eine Warmwasserheizung mit Pumpenanlage 
Der Kreissaal ist so gelegt, daB er auf der einen und Olfeuerung gewahlt, die gut funktioniert und 

Seite mit dem kleinen Sitzungssaal und dem Land- auch wirtschaftlich arbeitet. —
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Durchfahrt zum Hot

KREISHAUS IN MERSEBURG
A R C H IT E K T  PRO FESSO R  DR. S C H U L T Z E -N A U M B U R O , S A ALE C K  BEI KÓSEN

l
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Erker am  W o h n -  
hause des L a n d ra ts

W o h n h a u s  des Landrats

KREISHAUS IN MERSEBURG
A R C H IT E K T  PR O FESSO R  DR. S C H U L T Z E -N A U M B U R G , S A A L E C K  BEI KÓSEN
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DIE KULTURWISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK
WARBURG, HAMBURG A R C H IT E K T  BOA G E R H A R D  L A N G M A A C K , HA M B U R G  •  7 ABB.

■ .-i ,  " A n s ich t
an d a r  H a llw ig a tra B *

Fotos Gebr. Dransfeld, Hamburg

Die Bibliothek Warburg dient der Losung ohne die Moglichkeit ihrer Benutzung durch an- 
e i n e s  wissenschaftlichen Problems: ihr Be- dere niitzen nur dem Besitzer. Warburg hat ais
griinder Prof. Dr. Aby Warburg, ein jiingerer Macen gewirkt, indem er in der liberalsten Weise 
Bruder der beiden bekannten Bankiers, hat sein seine Biicherei den Forschern zur Verfiigung ge- 

Leben der Erforschung der Frage nach Ausbrei- stellt, und denjenigen, die tiefer in die Schatze 
tung und Wesen des Einflusses der Antike auf eindrigen wollen, auch die auBere Moglichkeit 
die nachantiken Kulturen geweiht. Aus seinen zum Arbeiten geschaffen hat. Und endlich hat 

kunst- und kulturgeschichtlichen Forschungen ist er der Weiterfiihrung der wissenschaftlichen 
die Bibliothek von 50 000 Banden heraus- Arbeit Wege gewiesen: seit 1921 werden Gelehrte 
gewachsen, dereń Stellung innerhalb der wissen- berufen, um im Rahmen der Bibliothek Yortrage 

schaftlichen Sammlungen nicht nur Deutschlands zu halten, dereń Themen mit dem groBen Pro- 
fest begriindet ist. Sie soli der weiteren Bearbei- blem zusammenhangen, dem die Lebensarbeit 
tung der Frage, die nur zu einem Teil durch die Warburgs galt.

Studien Warburgs gefordert werden konnte, Es bedurfte der einfiihrenden Bemerkungen,

dienen. Die Werkzeuge —  Biicher und Bilder —  da es sich um ein eigenartiges, vielleicht einzig-
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R O ckans ich t, V o rtra g s s a a l und M a g a z in e

BIBLIOTHEK WARBURG A R C H IT E K T  B D A  G ER H AR D  L A N G M A A C K , HAMBURG

artiges Institut handelt. Damit ist aber zugleich 
die Aufgabe des Architekten, der dieser wissen- 
schaftlichen Arbeit ein Heim schaffen sollte, um- 
rissen. Zu schaffen waren: ein Lese- und Yor- 
tragssaal, Bibliotheks- und Magazinraume, dazu 

Zimmer fiir auswartige Gaste.
Ais Bauplatz stand ein Platz neben dem in 

einer vornehmen VillenstraBe gelegenen W ohn
haus des Bauherrn zur Verfiigung, bei den Ge- 
schoBhohen muBte also auf dieses Riicksicht ge- 
nommen werden. Die GrundriBgestaltung war 

um so schwieriger, ais die StraBenbreite des 
Grundstiicks nur 10 m betragt. Die Losung 
wurde gefunden durch Querlegen des Saales und 
Zusammenlegen der beiden Grundstiicke. So 
konnte in Achsenverschiebung der nach der 

StraBe liegende Bau im ErdgeschoB weitlaufig ge- 
staltet werden und sichert damit bequeme Ab- 
wicklung des bei der Yeranstaltung von Vor- 

tragen lebhaften Verkehrs. An einem Empfangs- 

raum und dem Zimmer des Bibliothekars vorbei 
gelangt man in die groBe, helle Halle mit Garde- 

robe und weiter in den elliptisch geformten Saal.
Er dient fiir gewóhnlich ais Lesesaal und gleich- 

zeitig zur Aufnahme der Handbibliothek. Diese

steht an den 2,40 m hohen Biicherwanden und an 
den Seiten- und Riickwanden der Galerie. Zu 

beiden Seiten der Gartenausgange sind Nutz- unii 
Schlagworterkataloge aufgestellt, in  der Nische 
ist Platz fiir den Aufsichtsbeamten und fiir Re
gale, die die in Benutzung befindlichen Biicher 

aufnehmen. Alles Holzwerk im Saal ist in dunkel 
gebeizter Eiche gehalten und mit schwarz- 
polierten Leisten abgesetzt, es bringt den Raum 
zusammcn mit dem Schmuck der Tausende von 
Biicherriicken und dem durch das Oval des 
groBen Deckenfensters einfallcnden Licht zu 
vornehm-ruhiger und feiner Wirkung.

Die iibrigen Gescliosse dienen nur dem inneren 

Yerkehr, daher konnte die Treppenanlage klein 
gehalten werden. Sie fiihrt zu den je drei Raumen 
des 1. und 2. Stocks fiir die Verwaltung und fiir 

von auswarts kommende Gelehrte, die hier 
arbeiten und wohnen konnen. Nach hinten sind 
die untereinander bis ins ErdgeschoB durch 

Wendeltreppen verbundenen Magazine ange- 

ordnet. Im  DachgeschoB befindet sich vorn noch 

ein photographisches Atelier und eine Dunkel- 
kammer. Der Keller enthalt auBer Raumen fiir 

Heizung, Aufzugsmaschine usw. Buchbinder-,
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BIBLIOTHEK W ARBURG

Pack- und Lagerraum. Diese wie die 
nach hinten entwickelte, aus 2 Zimmern, 
Kiiche und Bad bestehende Verwalter- 
wohnung sind durch Bampenzugang 

unter der Haupttreppe zu erreichen.
Der Bau steht auf einer Griindung 

von 80 Eisenbetonpfahlen, er hat Fun- 
damente in Eisenbeton und aufgehendes 

Mauerwerk in Kalksandstein. Keller 
und Magazindecken sind in Eisenbeton, 
wahrend die vorderen GeschoBdecken 

von Holzbalken getragen werden. Das 
flachę Dach ist ais doppellagiges Kies- 
pappdach ausgebildet. Die Fassade ist 
in Obereinstimmung m it den Nachbar- 

hausern in Oldenburger Klinkern ge- 

mauert.
Die Bibliothek Warburg ist 1926 mit 

einem Kostenaufwand von 395 000 M 
erbaut. Wenn die Veroffentlichung erst 

jetzt geschieht, so ist das aiif den allem 
Wirken nach auBen abholden Chrakter 

Prof. Warburgs zuriickzufiihren. Nach 

seinem Tode wird die Bibliothek 

Warburg jetzt in seinem Sinne weiter- 

gefiihrt. —

Dr. R u d .  S c h m i d t ,  Hamburg.

H an d b O ch e re i im  L a s e - und V o r t r a g * * a a l ,  
K a ta lo g  und A u fg a n g  z u r  G a le r ie

A R C H IT E K T  B D A  G E R H A R D  L A N G M A A C K ,
H A M B U R G
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UM- UND ERWEITERUNGSBAU 
DER DANATBANK IN DRESDEN

A R C H IT E K T  ERICH B A S A R K E , C H E M N IT Z  •  7 A B B ILD U N G E N

■

Fotos Kate Basarke, Dresden

E ing ang  W aisenh ausstraB e

H in te r  d em  S c h riftb a n d  die  
zu s a m m e n g e zo g e n e n  
F e n s te r d e s  S itzu ngssaa les

miuiiiiif""

Im  Zentrum von Dresden, begrenzt von zwei 
groBen StraBenziigen —  der RingstraBe und der 
.WaisenhausstraBe — , liegt ein Gebaudeblock, der 

wahrend des Krieges von der Darmstadter und 
Nationalbank fiir ihre Zwecke erworben wurde.

Durch einen umfassenden und durchgreifenden 
Umbau sollten nun die notwendigen und zweck- 
dienlichen Bank- und Biiroraume in bester Weise

'AAiSŁNMAUSSTtZAifaE.

geschaffen werden. Ferner sollten die in den 

oberen Geschossen befindlichen .Wohnungen, und 
zwar noch vermehrt, beibehalten werden. Eine 
weitere Forderung war, daB der Rat der Stadt 
Dresden darauf bestand, daB bei einem umfang- 
reichen Umbau die First- und Hauptsimslibien 

mit den Nachbargebauden —  auf der einen Seite 
dem „Victoria-Haus“ , auf der anderen Seite mit
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dem Haus der „Commerz- und 

Privat-Bank“ r— zusammengingen. 
Diese letztere Forderung bedingte 
ein Aufstocken des gesamten 
Gebaudes um zwei Geschosse. 
Haupterfordernis war eine durch- 
aus groBziigige Behandlung des 
Erdgeschosses.

Diese Planung setzte allerdings 
voraus, daB groBe technische 
Schwierigkeiten uberwunden wer
den konnten. —  Die gesamte sto- 

rende, aber tragende Innen- 
konstruktion von 12 Saulen, 
vielen Pfeilern und Mauern, war 

bis auf die Treppenhauswande 
und die Umfassungswande zu be- 
seitigen. Die darauf ruhenden 
Lasten muBten durch groBe 
Blechtrager abgefangen und diese 
Lasten durch Saulen auf die un- 
teren Umfassungen und Treppen
hauswande iibertragen werden. 
Eine wesentliche Yerbreiterung 
samtlicher Fundamente und eine 
Unterfangung derselben war fer- 
ner vorzunehmen. Die Bank 
konnte trotzdem ihren Betrieb 
Yollkommen aufrechterhalten, 
auch die fiinf Wohnungen blieben 
bewohnbar.

Die Aufstockung ergab von 
selbst, daB die Fassadengestaltung 
auf beiden StraBenseiten eine 
ganz andere werden muBte. Die 
Verblendung der Fassaden er- 
folgte durch geschliffene Muschel- 
kalkstein-Platten besten Blau- 
hankmaterials. Die auBeren Tiiren 
und Fenster der Bankgeschosse 
wurden mit verchromter WeiB- 
bronze verkleidet. In  der Front 

der WaisenhausstraBe wurden die 
Fenster des Sitzungszimmers zu 
einer, nachts besonders wirkungs- 
vollen, Reklamebeleuchtung zu- 

sammengezogen, wie es aus den 
Bildern ersichtlich ist.

Die innere Ausgestaltung ist 
wiirdig, ruhig, dabei bescheiden 

gehalten.

Das ErdgeschoB enthalt ledig- 
lich die Kassenraume, die fiir den 
Publikumverkehr bestimmt sind. 
Im  I. ObergeschoB befinden sich 

die Raume fiir die Direktion, das 
Sekretariat sowie die notwendi- 
gen Sprech-, Yerhandlungs- und 
Sitzungszimmer. Im  II . und 

I I I .  ObergeschoB haben die 
iibrigen Verwaltungs- und Biiro- 
raume der Bank Aufnahme- ge- 

funden. Das IV . und V. Ober
geschoB birgt die friiher er- 

wahnten 5 Wohnungen. —

A«?ganB zur Dirsktion
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