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BRAUCHEN WIR IN DER NACHSTEN ZUKUNFT 
NOCH EINEN NEUBAU VON WOHNUNGEN?

VON S T A A T S S E K R E T A R  PR O FE S SO R  DR. DR. S C H E ID T

Seit einiger Zeit mehren sich die Stimmen, die 
zum Teil unter Anwendung wissenschaftlicher 
Methoden den Nachweis zu fiihren suchen, daB 
die von den óffentlichen Gewalten in Reich, Lan

dem und Gemeinden seit Kriegsende geiibte Woh- 
nungsbaupolitik nach den verschiedensten Rich- 

tungen hin verfehlt gewesen ist. Vereinzelte 

Kritiker scheuen nicht vor der Behauptung zuriick, 
daB gerade diese Wohnungsbaupolitik zu einem 

wesentlichen Teile Ursache der ungeheuren wirt- 
schaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten ist, 
die heute auf der Gesamtheit des Volkes lasten. 
Angesichts der Schadigungen, die sich aus der Yer- 

breitung der in einer solchen Auffassung liegenden 
Ubertreibungen ergeben kónnen, scheint es zweck- 
maBig —  vor einem Eingehen auf die Frage, ob 
ein weiterer Wohnungsneubau notwendig und ver- 

tretbar ist —  zu erórtern, inwieweit die Angriffe 
gegen die bislang geiibte Wobnungsbaupolitik ais 

berechtigt anzuerkennen sind. Dabei ist selbst- 
verstandlich, daB im Rahmen einer kurzeń Be- 
trachtung zu den verschiedenen Einwendungen zu

nachst nur ganz allgemein Stellung genommen 

werden kann, wahrend es niitzlich scheint, daB der 

gesamte Fragenkomplex unter Heranziehung 

wissenschaftlichen Materials von berufener Stelle 

baldmóglichst einwandfrei geklart wird. Nach 
welcher Richtung gehen die wesentlichsten Angriffe .

Es wird dargelegt, daB bei der Ermittlung des 
vorhandenen Fehlbedarfs an Wohnungen die tat- 
liche Bevolkerungsbewegung nicht sachgemaB zu- 

grunde gelegt, daB im besonderen der veranderte 

Altersaufbau, namentlich auch die Eheauflósungen 

durch Tod oder Scheidung sowie das Absinken der 
Geburtenziffer nicht gebiihrend beriicksichtigt 

worden seien, daB im Gefolge dieser Fehlerąuellen 

zuviel Wohnraum neu erstellt worden sei, weiter- 
hin daB bei Verteilung der Neubauwohnungen auf 

Stadt und Land die Gebiete der Stadte, und 

namentlich der GroBstadte, eine zu starkę Beriick- 

sichtigung erfahren haben, daB die Subventio- 

nierung des Neubaues m it óffentlichen Mitteln zu 

einer Steigerung der Baukosten, dariiber hinaus zu 
einer viel zu weitgehenden, die Gesamtwirtschaft 

schadigenden Festlegung von Volksvermógen ge- 

fiihrt habe und daB infolgedessen von einer wei- 

teren Forderung des Wohnungsbaues mit Hilfe der 

óffentlichen Hand keine Rede mehr sein kann.

!• Es ware tóricht, hestreiten zu wollen, daB die 
zahlenmaBige Entwicklung unseres Volksbestandes 
in den letzten Jahren und Jahrzehnten nach den 
Ziffern, wie sie uns namentlich auf Grund der 
Burgdórferschen Untersuchungen vorliegen, eine 
Tendenz aufweist, die allerernsteste Beachtung 
verdient. Auf 1000 Einwohner entfielen

E hesch l. G eborene Gestorbene liberschuB

1901 8,2 35,7 20,7 15,1
1913 7,7 27,5 15,0 12,4
1925 7,7 20,7 11,9 8,8
1930 8,7 17,5 11,1 6,4

Wenn der erschreckende Abfall der Geburten
ziffer in der Nachkriegszeit auch ganz unzweifel- 
haft zu einem sehr erheblichen Teile auf die durch 
den Weltkrieg bedingten Notstande —  Wohnungs- 
mangel, Unsicherheit der wirtschaftlichen Zukunft, 
Einkommensminderung —  zuriickzufiihren sind, 
so ist doch nicht zu verkennen, daB diese Um- 

stande allein den bereits in der letzten Vorkriegs- 
zeit begonnenen Niedergang nicht begrunden. Es 
ist weiterhin unbestreitbar, daB die giinstige, 
in der Hauptsache durch Fortschritte auf hygie- 
nischem und allgemein medizinischem Gebiete zu 
erklarende Entwicklung der Sterblichkeitsziffer 

ihre natiirliche Grenze findet, ja daB infolge 
des veranderten Altersaufbaues der Bevólkerung 
diese Sterblichkeitsziffer in absehbarer Zeit an- 
wachsen muB. Eine ansteigende Sterbeziffer bei 
gleichbleibender oder weiter sinkender Geburten- 
zahl miiBte aber notwendigerweise einen Stillstand 
und letzten Endes ein Absinken des gegenwartig 
vorhandenen Volksbestandes im Gefolge haben, 

und zwar so, daB —  wie von einer Seite errechnet 
wird —  das deutsche Yolk in 100 Jahren nur noch 
15,5 Millionen zahlen wird. Das alles ist un- 
zweifelhaft folgerichtig, wenn —  die Statistik die 

Gesetze des Lebens hestimmen wiirde. Das dem 
nicht so ist, ist unser Gliick und unsere Hoffnung!

Die Bevólkerungszahl des deutschen Volkes 

wird fiir das Gebiet des spateren Reiches im Jahre 
1818 auf 24 Millionen angenommen; sie ist ge- 

wachsen
bis 1871 auf 41, 1880 auf 45, 1890 auf 49, 1900 auf 56, 

1910 auf 65 Millionen.

GewiB ist diese gewaltige Steigerung ein Ergebnis 
der Besserung der wirtschaftlichen Lage und der 

zunehinenden Weltgeltung Deutschlands, sie ist 

ebenso gewiB aber auch ein Zeichen dafiir, daB
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Impulse der Volksseele fiir die zahlenmaBige Ent
wicklung von starkster Bedeutung sind. Diese 
Impulse werden aber nicht geweckt durch die Hin- 
weise auf ein aus zahlenmaBigen Berechnungen 

sich ergebendes Einschrumpfen und Absterben, 
sondern allein durch den festen Glauben an 
eine sich vollziehende, langsame Aufwarts- 

entwicklung von Yolk und Staat. Eine der Hoff- 
nungen, die uns in diesem Glauben stiitzt, ist 
unsere Jugend, die, im groBen gesehen —  trotz 

allem — , in mancherlei Hinsicbt reiner und ein- 
facher geworden ist, die sich in starkem MaBe 
Spiel und Sport und damit der Korperertiichtigung 
zuwendet, die vor allem aber die allerhartesten 
Zeiten durchkampft und daraus, wie wir iiberzeugt 
sind, Kraft gewinnen wird, die heutigen Degene- 
rationserscheinungen zu iiberwinden. —

I I .  DaB wir gleichwohl die Lehren, die eine 
objektive Statistik darbietet, sorgsam zu beachten 
haben, ist selbstverstandlich. Dabei gewinnen zwei 
Fragen an Bedeutung, die uns besonders angehen:

Sind nach Kriegsende bis jetzt zuviel Woh- 
nungen neu errichtet? Und ist die Forderung eines 
Wohnungsneubaues fiir die nachste Zukunft not
wendig und zu rechtfertigen?

1. Die Zahl der Wohnungen, die auf dem heu
tigen Reichsgebiet im Durchschnitt der letzten 
zehn Jahre vor Kriegsbeginn erstellt wurden, wird 
auf 240 000 angenoinmen, von denen auf Ersatz 

fiir abgebrannte und abgangig gewordene Ein- 
heiten etwa 7,5 v. H. abzurechnen sind, so daB der 
Reinzugang auf wenigstens 220 000 jahrlich zu be- 
messen sein wird. Bei nur gleichbleibender Ent- 
wicklung der Bevólkerungsbewegung wiirde da- 
nach ohne das Dazwischentreten des Krieges in 
den 16 Jahren von 1915 bis einschlieBlich 1930 
voraussichtlich Wohnraum (d. h. unter AuBeracht- 
lassung des Ersatzes fiir abgangig gewordene W oh
nungen) neu erstellt worden sein in einer GroBen- 
ordnung von 16 - 220000 =  3520000 Wohnungen. 
Tatsachlich belauft sieli der Reinzugang an Woh
nungen in dieser Zeit auf rd. 2,2 bis 2,3 Millionen, 
d. h. 1,2 bis 1,3 Millionen Wohnungen weniger ais 
sonst vorhanden sein wurden. Diese Fest- 
stellung allein diirfte hinreichen, um bei Beriick- 
sichtigung aller diese Żabien irgendwie be- 
einflussenden Momente darzutun, daB von einem 
unverantwortlich iibertriebenen Wohnungsbau 
nach Kriegsende nicht wohl die Rede sein kann.

-• Der zuvor getroffenen Feststellung scheint 
die Tatsache zu widersprechen, daB zur Zeit in 

einem immerhin bemerkenswerten Umfange Alt- 
wohnungen und, wenn auch in kleinerem Aus- 

maBe, auch Neubauwohnungen unvermietet sind. 
Die genaue Zahl laBt sich im Augenblick leider 
nicht iibersehen. Die Zahl der leerstehenden Neu
bauwohnungen diirfte relativ gering sein. Dagegen 
ist die Zahl der unvermietbaren groBen Alt- 

wohnungen offenbar noch im Wachsen begriffen. 
DaB die Ursachen dieser Tatsache nicht in einem 
UberfluB an Wohnraum gelegen ist, sondern in der 

wohl von Niemandem vorausgesehenen Gestaltung 
der allgemeinen Wirtschaftslage, diirfte von 
keinem Einsichtigen bestritten werden. Der sich 

seit einigen Monaten vollziehende ProzeB wird zu- 

treffend wold dabin gekennzeicbnet, daB die Be-

vólkerung unter dem ungeheuren Drucke der wirt- 
schaftlichen Verhaltnisse von neuem zusammen- 

riickt, und zwar in einem MaBe, das selbst die 
schon reichlich ungiinstigen Wohnungsverhaltnisse 
der Vorkriegszeit in den Schatten stellt. Wie be- 

hauptet wird, sollen heute in groBstadtischen Miet- 
kasernen zum Teil schon wieder mehr Bewohner 
Zuflucht gefunden haben, ais diese vor 1914 be- 
herbergten. Es ist selbstverstandlich, daB auch 
diese Moglichkeiten der Unterbringung ihre natiir- 

liche Grenze finden und daB deshalb bei weiterer 
Entwicklung der Dinge in der gegenwartigen Ricli- 
tung binnen kurzem Zustande entstehen miiBten, 
die von neuem einen starken Druck auf den Woh- 
nungsmarkt ausiiben. GewiB sprechen Argumente 

von groBer Kraft dafiir, die Entwicklung der Ver- 
haltnisse zunachst abzuwarten, bevor MaBnahmen 
ergriffen werden, die einer neuen ernsten Woh
nungsnot entgegenwirken. Auf der anderen Seite 
hat uns aber die Erfahrung gelehrt, daB ein allzu 
starker Druck von der Wohnungsseite her zu einer 
Forcierung der Bautatigkeit fiihrt, die wiederum 
ganz unvermeidlich ist und Begleiterscheinungen 
im Gefolge hat —  Steigerung der Baukosten, der 
Geldbeschaffungskosten usw. — , die besser reeht- 
zeitig eliminiert werden.

Fiir eine demnach in begrenztemUmfange durch- 
zufiihrende, auf die Gestaltung der wirtschaft- 
lichen Lage gewissenhaft Riicksicht nehmende 
Bautatigkeit spricht auch eine besonders ernste 
Notwendigkeit: die Wiederbeschaf tigung we
nigstens eines Teiles der Bauarbeiterschaft wie des 
Baugewerbes iiberhaupt. Nach den vorliegenden 
Unterlagen sind zur Zeit 270 000 Bauarbeiter mehr 
ais ein Jahr und 180 000 Bauarbeiter mehr ais ein 
halbes Jahr erwerbslos. Werden die gleichfalls in 
die Hunderttausende gehenden Arbeitskrafte hin- 
zugezahlt, die infolge des vólligen Danieder- 

liegens der Bauwirtschaft in der Baustoffindustrie 
und in allen mit der Bauwirtschaft zusannnen- 

hangenden Wirtschaftszweigen ganz oder teilweise 
ohne Betatigung sind, so ergibt sich ein Heer von 
feiernden Handen, ein Zusammenbruch von Be- 
trieben, ein Ausfall an Steuern aller Art, kurz eine 
Notlage, so ernst, daB ihr auch der Wohnungsbau 

hóchste Aufmerksamkeit schenken muB.
Es sind daher fiir die nachsten Jahre unter allen 

Uinstanden dreierlei MaBnahmen notwendig: 

Schaffung von vorstadtischen Kleinsiedlungen nach 

dem Reichsprogramm neben der noch starker zu 
fordernden landwirtschaftlichen Siedlung, 

die Teilung von groBeren und groBen Altwoh- 

nungen, um den fiir die heutigen Yerhaltnisse 
mit untragbaren Mieten belasteten Altwohn- 
raum entsprechend zu verwerten, 

die Schaffung von Kleinwohnungen mit billigsten 
Mieten in Gemeinden, in denen ein Bedarf an 

solchen unbedingt anzuerkennen ist.
Um die Bevolkerung nicht vollig im Wohnungs- 

elend versinken zu lassen, wird Bedacht darauf zu 
nehmen sein, 

fiir das nachste Jah r  m il llilfe  der jje- 
nannten drei Maftnahnien aller wenigstens 

I->00410 neue W ohiiiiii<)s<|clc<|cnheitcn,

(1. i. etwa die Halfte des objektiv Notwendigen, zu 
schaffen. Ein Yolk, das lebt, baut!
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NEUERE STADTISCHE BAUTEN IN REMSCHEID
A R C H IT E K T : O B E R B A U R A T L U D W IG  L E M M E R , R E M S C H E ID  •  19 A B B ILD U N G E N

H a u s w irts c h a fts g e b a u d e Fotos Otto Schmidt, Remscheid

D a s  H a u s w i r t s c h a f t s g e b a u d e  f i i r  
d i e  s t a d t i s c h e n  M a d c h e n b e r u f s -  
u n d  H a  u s h a  1 t u n g s s c h u  1e n  i n  R e m 

s c h e i d .  (Schultechnischer Bearbeiter: Ge-
werbeschulrat D i e t r i c h ,  Remscheid) hatte 
die Aufstellung eines besonderen Bauprogramms 

fiir die Einrichtung hauswirtschaftlicher Unter- 

richtsraume zur Yoraussetzung.
Den wesentlichsten Rauminhalt stellen zwei 

groBe iibereinander liegende K o j e n - L e h r -  
k u c h e n  dar, die in der auBeren Gestaltung 
durch den vorgezogenen Rundbau besonders in 

Erscheinung treten. In  jedem Lehrkiichensaal

sind je 6  Kojen fiir die praktischen Unterwei- 
sungen der Schiilerinnengruppen eingerichtet,
2 bis 4 Schiilerinnen arbeiten in jeder Koje, die 
eine volIstandig ausgestattete Kleinkiiche ersetzt. 
ZweckmaBigste Anordnung von Herd, Arbeits- 
tisch, Geschirr- und Topfschranken, Spiilbecken 
und SchmutzwasserausguB verhindern unnotiges 
Hin- und Herlaufen, Ermiiden der Schiilerinnen 
und Storungen des Unterrichts. Wolil zum ersten 
Małe sind diese Kojenkiichen durch Kleinst- 
kiichen erganzt, welche die gute, praktische E in
richtung einer Kiiche fiir eine Volkswohnung 
zeigen sollen und gleichzeitig fiir das Probe-

G rundriB  vo m  O b erg esch o B  1 :300
H a u s w irts c h a fts g e b a u d e  f iir  
d ie  s ta d tis c h e n  M S d c h e n -  
b e ru fs - und H a u s h a ltu n g s - 
sc h u le n  in R em sch e id
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koehen einzelner Schiilerinnen Verwendung fin- 

den. Die halbkreisfórmige Anordnung der Kojen 
ermoglicht es der Lehrerin, von ihrem Platz aus 
alle Schiilerinnen und dereń Tatigkeit schnell zu 
iiberschauen.

Die W a s c h k ii c h e ist so groB bemessen, daB 
gleichzeitig 24 Schiilerinnen mit Waschen und 

Fleckenreinigen usw. beschaftigt werden konnen. 
Die Einrichtung ist so gewahlt, daB sowohl mit 

der Hand ais auch m it Maschinen gewaschen 
werden kann. In  jeder einzelnen Kojenkiiche 

und auch in der Waschkiiche kann fortgesetzt der 
Yerbrauch an Gas, Wasser und elektrischem 
Strom durch Sondermesser abgelesen werden.

Selbstverstandlich sind bei der Ausstattung aller 
dieser Raume genormte Teile und neuzeitliche 
arbeitssparende Konstruktionen soweit ais mog- 
lich verwandt worden. Eine praktische Wiische- 
trockeneinrichtung, die in  der Waschkiiche selbst 
angeordnet ist, vermeidet das Wegschleppen der 

schweren NaBwasche zu einem Trockenspeicher.
Neben dem oberen Lehrkiichensaal, der Wasch- 

kiiche und dem Vorrateraum ist noch ein 
H  a u s p f l e g e r a u m  angeordnet, der der Be- 
handlung von Decke, Wand und FuBboden dient. 
Auch was sonst Hausfrauen zu pflegen und 

instandzuhalten haben, wie Glas-, Porzellan-, 
Leder-, Bast-, Messing-, Kupfer-, Zinu-, Silber-,

H a u s w irts c h a fts g e b S u d e  
f i ir  d ie  s t& d tischen  M 3 d -  
c h e n b e ru łs - und H a u s h a l- 
tu n g ssch u le n  in R em sch e id  
A R C H IT E K T  O BER BA U R A T  
L U D W IG  LE M M ER  
R E M S C H E ID
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H a u s w irts c h a fts g e b & u d e  
fUr d ie  s tS d tischo n  M ftd - 

c h e n b e ru fs - und H au s - 
h a ltu n g s s c h u le n  in 

R e m s c h e id  

A R C H ITE K T O B E R B A U R A T  
LU D W IG  LE M M E R  

R E M S C H E ID
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U m g an g  be i den H S usern  d e r  o b ig e n  S ied lu n g

Nickel- und Cbromargan-Gegenstande und 
alle Gewebearten, sind ais Lehrgegen- 
stiinde vorhanden.

Im  UntergesclioB liegt ein B ii g e 1 - 
r a u m  mit Arbeitsplatzen fiir 24 Schule

rinnen. Die Ausfiihrung der Plattarbeit 
geschieht m it Gas und elektrischem 
Biigeleisen.

Yor dem neuen Gebaude liegt eine 

groBe Rasenbleiche m it Wasserbecken. 
Beides wird durch eine Trockenmauer 
vor dem tieferliegenden Geraiise- und 
Blumengarten fiir den Gartenbauunter- 
richt der Schulerinnen abgegrenzt.

Die wiclitigsten Konstruktionsteile und 
samtliche Decken bestehen aus Eisen
beton. Das massive Dach ist mit Isolier- 

platten in Bitumenmasse eingedichtet. 
Fiir die Fenster wurde Stahlkonstruktion 
gewahlt. Hauspflege- und Biigelraum 

haben doppelte Stahlfenster. Diese bei
den Raume wurden auch m it farbigem 
Linoleum belegt, wahrend im iibrigen 

Wandę und FuBboden m it Mettlacher 
Platten versehen sind. —

Die s t a d t i s c h e  S i e d l u n g  m i t  

K l e i n s t w o h n u n g e n  f i i r  1 e i - 
s t u n g s s c h w a c h e  M i e t e r  stellt 
allereinfacbste Unterkiinfte fiir solche 

wohnungsnotleidende Familien dar, die 
weniger wegen iibler Wohngewohnheiten 

ais vielmehr yorwiegend durch wirt- 

schaftliche Not zwangsweise aus der Nor- 
malwohnung entfernt werden muBten.

S ied lung  fUr L e is tu n g ssc h w ac h e  in R em sch e id  A R C H . O B E R B A U R A T L. LE M M E R , R E M S C H E ID
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S ied lu n g  fttr Le is tu n g ssc h w ac h e  in R em sch e id  
A R C H ITE K T OBERBA UR AT L. LE M M ER , R EM SCH EID

\

Die Mieten iiberschreiten zur Zeit fiir 
die Dreiraumwohnung m it 46 qm reiner 
Nutzflache nicht die Betrage von 25 bis 
28 RM im Monat. An den Treppen- 

hausern liegen die Aborte, ferner die 
Waschkiichen und Trockenraume. Die 
aus drei Raumen und einem Yorplatz 
bestehenden Wohnungen haben Zapf*. 
steile und AusguB, Kochgas und elek- 
trisches Licht.

D ie  s t a d t i s c h e  K l e i n h a u s -  
s i e d l u n g  N e u e n h o f  nimmt einen 
schmalen, von Norden nach Siiden leicht 
abfallenden Hohenriicken ein. Sie be- 
steht aus zweigeschossigen Gruppen- und 
Reihenhausern von gleichartigem Typ 

mit je zwei Wohnungen von 3y% Zim- 
mern und einer Dachkammer. Die 
reine Nutzflache fiir jede Wohnung be- 
lauft sich auf etwa 60 qm. Die rentiei4- 

liche Durchschnittsmiete fiir jede Woh

nung betragt zur Zeit noch rd. 40 RM 

brutto im Monat.
D a s  A r z t e h a u s  der stadtischen 

Krankenanstalten in  Remscheid stammt 

aus, dem Jahre 1928. Es wurde zur 
Unterbringung unverheirateter Assistenz- 

arzte und Medizinal-Praktikanten ge- 

baut. Ein groBer Gemeinschaftsraum, 

der sowohl der Einnahme von Mahl- 
zeiten ais auch der geselligen Unter- 

haltung dient, war vorzusehen. Da die 

Speisen aus dem gegeniiberliegenden 

Zentralkiichengebaude bezogen werden, 

geniigt die Anordnung einer kleinen An- 

richte. —

E rd gescho B  1 :2 5 0  O b erg esch o B

S ied lu n g  fUr L e is tu n g s s c h w a c h e  in R em sch e id

M o d e li
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A rz te h a u s  fUr un verh . 
A s s is te n z -A rz te  

in R e m s c h e id  
A R C H IT E K T  

O B E R BA U R A T  
L. LE M M E R , R E M S C H E ID

Fotos H. Schmólz, Koln

E R D G E S C H O S S
1 :2 5 0

10BEPGESCH0SS
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A rz te h a u s  fUr 
u rw e rh e ira te te  
A s s is te n z -  
A rz te  in 
R em sch e id

A R C H ITE K T  
O B E R BA U R A T  
L. LE M M ER  
R EM SCH EID

E ing ang

BEREINIGUNG DES STRALSUNDER ALTEN MARKTES
VO N S T A D T  BAU R A T D A N K W A R T  GERLACH •  2 A B B ILD U N G E N

Der Alte Markt in Stralsund ist ein Platz von 
auBerordentlich guten Raumverhaltnissen sowohl 
im GrundriB wie auch im Aufbau der Wandę. Der 
Blick auf das Stralsunder Rathaus und daneben 
iiber eine Reihe kleiner alter Hauser hinweg zu 
der hoch aufragenden Nikolaikirche m it ihren 
beiden stolzen Tiirmen gehórt anerkanntermaBen 
zu den schbnsten Stadtbildern Deutschlands. 
Dieser Eindruck war jedoch empfindlich gestort 
durch das neben dem Rathaus vor den Tiirmen der 
Nikolaikirche stehende, nach einem friiheren Cafe 
benannte „Minerva-Haus“ , ein Gebaućle, das seine 

kleinen Briider mit seinen fiinf Geschossen in un- 
gebiihrlicher Weise iiberragte und den MaBstab des 
Rathauses empfindlich storte. Auch die un- 
geformte seitliche Brandmauer war an dieser 
Stelle fiir den feinfiihligen Beschauer ein Schlag 
ins Gesicht. Auch farbig wirkte das Haus storend; 
denn es stand ais groBer weiBer Fleck vor den 
dunkel gewordenen Backsteinmassen der Nikolai- 
Tiirme und neben den ebenfalls durch Wechsel 
zwischen roten und griin-schwarz glasierten Ziegel- 
schichten besonders dunklen Flachen des Rat

hauses. Aus diesem letzten Umstand freilich 
kann man dem Erbauer des Hauses keinen be

sonders sclnyeren Vorwurf machen, weil damals 
auch das Rathaus aus der Barockzeit her noch ver- 
putzt und durch Zusatz griechischer Putzdetails 

entstellt war. Um so natiirlicher war es jedoch, 
daB nach der gotischen Wiederherstellupg des Rat
hauses im Jahre 1880/81 durch den Stadtbau-

meister v. Haselberg die Erkenntnis der Not- 
wendigkeit sich festsetzte, auch eine Umgestaltung 
des Minervahauses durchzufiihren.

Erst jetzt, ais durch Grundstiickstausch die 
Stadt in den Besitz des Minervahauses kam und 
dazu eine Abfindung von 40 000 RM erhielt, war 
es moglich, an den Umbau heranzugehen.

Eine besondere Schwierigkeit der Planung lag 
darin, daB das alte Haus ais solches bestehen 
bleiben sollte und lediglich in erforderlichem 
MaBe herabgezont werden durfte, so daB die im 
Hause vorhandenen wirtschaftlichen Werte, soweit 
angangig, erhalten blieben. Das bedeutete jedoch 
auch das Beibehalten der uns heute fremden und 
auch an dieser Stelle fiir einen ganz frei schaffen- 
den Architekten nicht normal groBen Stockwerks- 
hohe von 4 m fiir die beiden unteren Geschosse.

Das Gebaude wurde in Backstein ausgefiihrt, 
und zwar kam ein schlesischer Klinker zur Yer- 
wendung. Auch diese Backsteinausfiihrung hatte 
Gegner gefunden, welche der Meinung waren, daB 
die Wirkung von Rathaus und Kirche am monu- 
mentalsten herauskame, wenn die privaten Cha

rakter tragenden anschlieBenden Gebaude samtlich 
einheitlich ais Putzbauten durchgefiihrt wiirden.

Nach dem Umbau hat das Gebaude im Erd- 

geschoB die Polizeiwache aufgenommen, die bis 
dahin in sehr dunklen Raumen des Bathauses 

untergebracht war. Die beiden Obergeschosse 

haben Wohnungen fiir Polizeibeamte erhalten. —

642



643



GASTSTATTE „HEIDEHOF" BEI BIELEFELD
A R C H IT E K T : E W A LD  KROGER, B D A , B R A C KW E D E  «  6 A B B ILD U N G E N

In  der nachsten Umgebung von Bielefeld am 

Siidabhang des Teutoburger Waldes mitten in der 
Heidelandschaft ist der hier abgebildete Gasthof 
„Heidehof“ erbaut worden. Der Zweck des Ge
baudes ais Gaststatte kommt zum klaren Ausdruck 
in der Gestaltung der groBen, geschlossenen 
Fenstergruppe des Erdgeschosses, die geniigend 
Licht und Luft in das Innere einstrómen laBt, in 
der groBen, sich nach Siiden vorlagernden Ter- 
rassenanlage, die das breitgelagerte Haus wir- 
kungsvoll aus der Landschaft heraushebt. Ein 
hohes, naturrotes Hohlziegel-Satteldach mit einigen 
kleinen Dachausbauten deckt den ganzen Bau. 
Eine kraftige Farbenwirkung im AuBeren tragt 
zur Wirkung in der Landschaft wesentlich bei. Die 
groBen Putzflachen der Ansichten sind durch un- 
gefarbten Putz im Naturton aus Forderstedter 
Kalk und Zusatz von Zement und gelbem Sand 
ais Rauhputz ohne Fenstereinfassungen hergestellt. 
Von diesen groBen, leicht gelb getónten Putz
flachen heben sich die farbig behandelten Fenster, 

Ttiren, Rinnen und das naturrote Ziegeldach ein- 

heitlich mit den leicht griin behandelten Fenster-

laden ab, den einzigen Schmuck des Hauses bil- 
dend. Lagerhaftes Bruchsteinmauerwerk der Ter
rasse kontrastiert wirkungsvoll mit der Heide. 
Durch diese ganze Farbenzusammenstellung ent- 
steht ein heiteres, in den Farbtónen gut abge- 
stimmtes Bild.

Zu jeder Jahreszeit genieBen die Besucher der 
Gaststatte eine gute Weitsicht in die Senneland- 
schaft nach Siidosten bis zum Sauerland und 
Paderborn, nach Siidwesten bis zum Miinsterland.

Die GrundriBgestaltung zeigt eine gute raum- 
liche Ausnutzung. Im  Keller sind Yorrats- und 
Wirtschaftsraume nebst Kiihlraumen undHeizungs- 
raum untergebracht. Im  ErdgeschoB liegen die 

Restaurationsraunie, Klubzimmer,Toiletten, Kiiche 
mit Nebenraumen. Das Hauptrestaurant ist er- 
weiterungsfahig durch die gedeckte Terrasse an 
der siidwestlichen Hausfront. Diese Terrasse stelit 
auch in Yerbindung mit dem Wirtschaftsgarten. 
Das ObergeschoB enthalt ein geraumiges Vereins- 
zimmer, ferner Fremdenzimmer und Wohnung des 
Wirtes. In  dem ausgebauten DachgeschoB be
finden sich Personalraume und Bodenraum. —
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