
DEUTSCHE BAUZEITUNG
H erausgeber: R eg ieru ng sb au m eis te r D r.-ln g . E. h. Fritz Eiselen Berlin  SW  4 8

R eg ie ru n g sb au ra t R udolf S tegem ann  2- A ug ' 1 9 3 3

O r g a n  d e s  D e u t s c h e n  A u s s c h u s s e s  f U r  w i r t s c h a f t l i c h e s  B a u e n  H e ft 31

DIE FORTFUHRUNG UND NEUREGELUNG 
DER VORSTADTISCHEN KLEINSIEDLUNG

Dr. Friedrich Schmidt, M in is te r ia lra t im Reichsarbeitsm inisterium

Im Rahmen der M afinahm en, die auf G rund des Gesetzes 
zur Verminderung der A rbeitslosigke it vom 1. Juni 1933 
mit Arbeitsschatzanweisungen im Gesam tbetrag bis zu 
1 M illia rde RM f iir  Zwecke der Arbeitsbeschaffung durch- 
gefiihrt werden sollen, nimmt die vorstadtische Kleinsied
lung nach der Hóhe des hierfur abgezw eigten Betrages 
einen sehr beachtlichen Rang ein. Zunachst gelangten 
jetzt h ie rfiir zur Fortsetzung der bisher betriebenen vor- 
stadtischen Kleinsiedlung weitere 50 M illionen RM zur 
Verteilung. M it Deutlichkeit kommt hierin zum Ausdruck, 
dafi die Regierung in der vorstadtischen Kleinsiedlung 
auch weiterhin eine der wichtigsten M afinahm en sieht, 
durch die der A rbe ite r w ieder mit Heimat und Scholle 
verbunden und in die Lage versetzt werden soli, seine 
und seiner Familie Ernahrung durch die Ertragnisse seiner 
Scholle zu verbessern. Erfreulicherweise haben mafi- 
gebende Personen in le tzter Zeit ganz besonders scharf 
betont, da fi diese M afinahm en mit der Begriindung neuer 
Bauernstellen, also mit landwirtschaftlicher Siedlung, nichts 
zu tun haben.

Bei Ausschuttung der nunmehrigen IV. Baurate f iir  die 
vorstadtische Kleinsiedlung w ar zu iiberlegen, welche 
Anderungen in den Bestimmungen auf G rund der Erfah- 
rungen angezeigt erschienen. Es ist erklarlich, da fi seit 
Inangriffnahme der vorstadtischen Kleinsiedlung immer 
wieder Erfahrungen gemacht wurden, die ihren Ausdruck 
in w iederholten Abanderungen einzelner Bestimmungen 
der grundlegenden Vorschriften finden mufiten. So er- 
gaben sich auch bei Herausgabe der neuerdings auszu- 
schiittenden M itte l gewisse N otw endigkeiten zu einzelnen 
Anderungen, die indes nicht so bedeutend waren, dafi 
die Richtlinien selbst geandert werden mufiten. Das 
Reichsarbeitsministerium konnte sich vielm ehr da rau f be- 
schranken, in einem Erlafi an die Regierungen der Lander 
die geeigneten Punkte zusammenzufassen.

Mit den neuen 50 M ili. RM sind nun bisher 173 M ili. der 
vorstadtischen Kleinsiedlung zugefuhrt w orden, wovon 
ein kleiner Betrag f iir  die Schaffung von Kleingarten ver- 
wendet worden ist. Fiir die I. Rate von 48 M ili. RM, die 
Ende 1931 durch den dam aligen Reichskommissar zur 
Ausschuttung gelangte, waren die Richtlinien vom 
10. November 1931 m afigebend, die in der Hauptsache 
eine vorstadtische Kleinsiedlung in  G r o f i s t a d t e n  und 
solchen g r ó f i e r e n  I n d u s t r i e b e z i r k e n  be- 
absichtigten, die unter der A rbeits losigke it besonders 
litten. Schon die Richtlinien vom 1. Juli 1932 und die da 
zu erlassenen Verfahrensvorschriften an la filich der II. Rate

*) Erlafi des Reichsarbeitsm inisteriums vom 2. 7 . 33 IV N. 15— 371/33 Ks 
an die Regierungen der Lander.

von 25 M ili. RM hatten e i n e  V e r l a g e r u n g  d e r  
S i e d l u n g  a u s  d e n  G r o f i s t a d t e n  u n d  I n -  
d u s t r i e z e n t r e n  i n  s o l c h e  d e r  m i t t l e r e n  u n d  
k l e i n e r e n  S t a d t e  zum Ziele, in denen eine W ieder- 
einstellung arbeitslos G ewordener in W irtschaftsbetrieben 
mehr Aussichten bot. In noch starkerem M afie  kam diese 
Tendenz bei der Verteilung der III. Rate von 40 M ili. RM 
zum Ausdruck, die kurz nach einer Zwischenrate II a von 
10 M ili. RM im Dezember 1932 im Februar 1933 erfo lg te  
und f iir  die die Richtlinien vom 20. Februar 1933 erlassen 
wurden. W ie  stark sich diese Verlagerung bereits aus- 
gew irkt hat, w ird  dadurch bewiesen, da fi der Ante il, den 
die G rofistad te mit iiber 100 000 Einwohnern an den mit 
Reichsdarlehen gefórderten Siedlerstellen in Preufien ein- 
nehmen, von 58,9 v. H. im I. Abschnitt (6628 Stellen) auf 
42,5 v. H. im II. Abschnitt (3104 Stellen) und 17,9 v. H. 
(1679 Stellen) im III. Abschnitt gesunken ist, wahrend 
andererseits der Anteil der kleineren Gemeinden mit 
weniger ais 10 000 Einwohnern von 10,5 v. H. (1183 Stellen) 
auf 26,6 v. H. (1949 Stellen), dann 41,1 v. H. (3860 Stellen) 
gestiegen ist. Fiir das gesamte Reichsgebiet erg ib t sich 
die Yerlagerung aus fo lgenden Zahlen:

G e m e i n d e n  mi t ii b e r 100 000 E i n w o h n e r n
Abschnitte 1 2 2a 3
Stellen 9830 2993 1254 2969
=  v. H. 55,1 35,6 31,8 20,0

G e m e i n d e n  m i t  u n t e r  10000 E i n w o h n e r n
Abschnitte 1 2 2a 3
Stellen 2083 2285 1510 6250
=  v. H. 11,7 27,2 38,2 42,5

Der neue Erlafi vom 7. Juni 1933 betont weiterhin be
sonders eindringlich, da fi e i n e  E r r i c h t u n g  v o n  
K l e i n s i e d l u n g e n  a n  O r t e n ,  i n  d e n e n  e i n e  
k u n f t i g e  E i n g I i e d e r u n g d e r  S i e d l e r  i n  
d e n  E r w e r b s p r o z e fi  a u s g e s c h I o s s e n e r 
s c h e i n t ,  k e i n e n f a l l s  m e h r  e r f o l g e n  d a r f .  
Er weist nachdriicklich auf die N o tw end igke it der Heraus- 
siedlung aus Bezirken mit g ró fie re r, voraussichtlich an- 
dauernder struktureller Arbeitslosigkeit hin und betont 
die N otw end igke it der Rijcksiedlung von Industrie- 
arbeitern, die vom Lande in die Stadt gezogen sind, au f 
das Land. D ie  E r f a h r u n g e n ,  die im III. Abschnitt 
m i t  d e r  K u r z a r b e i t e r s i e d l u n g  gemacht w o r
den sind, s i n d  e r m u t i g e n d .  Eine allerd ings nicht 
sehr g ro fie  Anzahl namentlich von G ro fibe trieben  hat 
bereits den W eg beschritten, Kurzarbe iter in neuen Sied- 
lungsstellen anzusetzen und auf die durch die Verkiirzung 
der A rbe itsze it fre i gewordenen Platze neue Arbe itskrafte  
hereinzunehmen; einige haben dabe i aufierdem  auch die 
Ansiedlung der Kurzarbe iter durch Hergabe von G eld 
oder Bereitstellung von G rund und Boden oder auf
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sonstige Weise gefordert. Dieser Weg mufi .auch weiter 
mit Nachdruck verfolgt werden. Der neue Erlafi wiinscht 
sogar, dafi in  G r o f i s t a d t e n  m i t u b e r  100 000 E i n - 
w o h n e r n  a l l e  K l e i n s i e d l u n g e n ,  soweit móg
lich, n u r  in  d e r  F o r m  d e r  K u r z a r b e i t e r -  
s i e d l u n g  durchgefuhrt werden. Dariiber hinaus sollen 
in Grofistadten- nur Einzelsiedler angesetzt werden. Prak
tisch ist damit die bisher bisweilen in allzu starkem Um
fange durchgefiihrte Ansiedlung grófier geschlossener 
Gruppen von Arbeitslosen in Grofistadten weitgehend 
zuriickgestellt und in der Hauptsache auf die mittleren 
und kleineren Gemeinden beschrankt.

Im iibrigen hat der Personenkreis, der bei der Auswahl 
der vorstadtischen Kleinsiedler in Frage kommt, erhebliche 
Erweiterungen erfahren. W ar der I. und II. Abschnitt auf 
Erwerbslose und u n t e r s t i i t z t e  Kurzarbeiter be
schrankt, so hatte der III. Abschnitt bereits Kurzarbeiter 
zugelassen, die keine Unterstiitzung aus óffentlichen 
Mitteln beziehen. Solche Kurzarbeiter sind auch weiterhin 
zugelassen unter der Voraussetzung, dafi sie nicht mehr 
ais 32 Stunden wóchentlich beschaftigt sind. Neu ist, dafi 
auch solche Anwarter ais S i e d I e r berucksichtigt werden 
kónnen, die k e i n e  U n t e r s t i i t z u n g  b e z i e h e n ,  
sondern von Einkommen aus Rente oder Arbeit leben, so
weit dieses Einkommen das durchschnittliche órtliche Ein
kommen von erwerbslosen Familien nicht wesentlich iiber- 
steigt. Damit kónnen in Zukunft kleine Rentner, Unfall- 
rentner, Sozialrentner, Kriegsbeschadigte mit Versorgungs- 
bezugen oder kleinere Gewerbetreibende dieser Vor- 
aussetzung ais Siedler angesetzt werden. Dieser Per
sonenkreis durfte ein nicht zu kleiner sein. Seine Beriick- 
sichtigung war um so mehr gerechtfertigt, ais gerade in 
diesen Kreisen sehr oft besonders gut geeignetes Siedler- 
material zur Verfiigung stehen diirfte, und es ungerecht 
ware, auf die Dauer Personen auszuschliefien, die es 
vermieden haben, sich auf die óffentliche Fiirsorge zu 
verlassen, vielmehr auf Grund ihrer Arbeit oder ihrer 
gesetzlich begriindeten Anspriiche ein Einkommen be
ziehen, das sie bisher der óffentlichen Fiirsorge nicht zur 
Last hat fallen lassen.

Erfreulich ist, dafi die Bedingungen fiir den I. Bauabschnitt 
in bezug auf die technische Durchfiihrung der Bauten, die 
Hóhe des Darlehns im Laufe der verschiedenen Aktionen 
nur unwesentliche Anderungen erfahren mufiten. T e c h 
n i s c h e  A n d e r u n g e n  m u f i t e n  i n d e m  n e u e n  
E r l a f i  i i b e r h a u p t  n i c h t  v e r f i i g t  w e r d e n ;  es 
wurde lediglich auf die Bedeutung von Keller und Stall 
f iir  die Siedlungswirtschaft hingewiesen, eine Vergrófie- 
rung des K e l l e r s  iiber 8 qm hinaus empfohlen sowie 
angeregt, dafi der S t a l l ,  wenn móglich, getrennt vom 
Siedlungshaus und erst dann anzulegen ist, wenn sich 
einwandfrei iibersehen lafit, welche Kleintierart vom 
Siedler gehalten werden soli und will. Selbstverstand- 
lich darf das nicht dazu fiihren, dafi der Bau eines Stalles 
iiberhaupt unterbleibt, weil etwa die Mittel fiir  andere 
Zwecke verausgabt sind. Es mufi also in allen Fallen ein 
entsprechender Betrag hierfiir zuriickgehalten werden. In 
bezug auf die H ó h e  d e r  B a u k o s t e n  konnten einige 
E r l e i c h t e r u n g e n  zugestanden werden. Die Vor- 
aussetzungen fiir eine Uberschreitung der Kostengrenze 
von 3000 RM um 500 RM wurden ausgedehnt. Es war bis
her schon móglich, die 3000 - RM - Grenze um 2 X 500 =  
1000 RM zu iiberschreiten, wenn je einer der unter I A 4 a 
und b der Richtlinien vorgesehenen Griinde vorlag. Von 
jetzt an ist diese Uberschreitung iiberhaupt zulassig, 
wenn zwei der verschiedenen unter a und b angegebene 
Voraussetzungen vorliegen, wenn also z. B. Gelande- 
aufschliefiung u n d  Wasserversorgung besonders hohe 
Kosten erfordern oder die Grofie der Familie u n d  der

Beruf des Siedlers eine Erhóhung der Baukosten ais nótig 
erscheinen lassen. Dafi nunmehr die Baukosten um 
1000 RM sich auch erhóhen diirfen, wenn der Siedler 
eigene oder fremde Mittel mindestens in dieser Hóhe auf- 
bringt, wird die Heranziehung von Eigenkapital besonders 
fordern und eine Erstellung etwas aufwendigerer Sied
lungen ermóglichen. Neu ist auch der ausdriickliche Hin- 
weis, dafi b e i  K u r z a r b e i t e r n ,  die naturgemafi nur 
in geringerem Umfange Selbsthilfe leisten kónnen ais Er
werbslose, d ie  B a u k o s t e n  um 500 RM ii b e r - 
s c h r i t t e n  w e r d e n  k ó n n e n ,  ein Betrag, der den 
W ert der ersparten Selbsthilfe reichlich aufwiegt, und dafi 
bei Einzelsiedlungen ebenfalls die Baukosten um 500 RM 
hóher sein diirfen, wenn dort der Umfang der Selbsthilfe 
geringer ist oder die Nachbarhilfe aus begreiflichen 
Grunden wegfallt. Rucksicht auf die wirtschaftliche Sicher
heit der Siedler verlangt allerdings auch dann, dafi die 
monatlichen Hóchstbelastungen von 20 bzw. 25 RM, wie 
bisher, nicht uberschritten werden diirfen.

Die H ó h e  d e s  R e i c h s d a r l e h n s  wurde erstmals 
beim III. Abschnitt auf 2250 RM gegeniiber fruher 2500 RM 
gesenkt. Eine weitere Senkung erschien auch jetzt nicht 
angezeigt. Ebensowenig erschien aber die allgemeine 
Erhóhung auf das im I. und II. Abschnitt zugelassene Mafi 
von 2500 RM verantwortbar, zumal in einem Zeitpunkt, 
wo im Interesse einer móglichst intensiven Auswirkung 
des Arbeitsbeschaffungsprogramms jede Erhóhung der 
Baukosten vermieden werden mufi, und in Anbetracht der 
Gefahr, dafi erfahrungsgemafi eine Erhóhung der óffent
lichen Beihilfe nur allzu leicht auch die Baukosten nach 
oben treiben kann. Auch die Z u s a t z d a r l e h e n  f i i r  
K i n d e r r e i c h e  konnten in der im III. Abschnitt fest- 
gelegten Hóhe belassen werden.

Eine w e s e n t l i c h e  A n d e r u n g  bedeutet die Be- 
stimmung, dafi d ie  S i e d l e r s t e l l e  von nun an in der 
Regel m i n d e s t e n s  1000 q m g r o fi sein mufi. Es hat 
sich immer mehr gezeigt, dafi 600 qm im allgemeinen 
nicht geniigen, um dem Siedler das erwunschte M afi zu- 
satzlicher Nahrung zuzufiihren. Es mag ausnahmsweise 
verantwortbar sein, auf 600 qm herunterzugehen. Es hat 
sich aber gezeigt, dafi die Zahl der Gemeinden, die sich 
mit diesem M afi zufrieden gaben, erfreulicherweise 
immer geringer geworden ist. Das H ó c h s t m a f i  von 
5000 qm, das in der Regel nicht iiberschritten werden 
sollte, wenngleich auch hier Ausnahmen verantwortbar 
sind, ist beibehalten.
Die weiteren Zusatze in dem Erlafi beschranken sich dann 
lediglich noch auf die Sicherung dagegen, dafi Siedler 
angesetzt werden, die mit persónlichen Schulden so hoch 
belastet sind, dafi sie wirtschaftlich auch nach Ansetzen 
ais Kleinsiedler nicht gesunden kónnen. Es soli hier ferner 
auf die mannigfachen Vorteile hingewiesen werden, die 
die Errichtung der Siedlerstelle ais R e i c h s h e i m -  
s t a t t e  fiir den Siedler bietet. Diese Eigentumsform 
schiitzt in weitem Umfange den Siedler davor, dafi er in
folge wirtschaftlicher Nóte und Verschuldung sein Eigen- 
tum verliert. Allerdings ist seine Haftung fiir  persónliche 
Schulden nicht aufgehoben, die bei der Begrundung der 
Heimstatte schon bestanden haben. Indes ist auch aus 
solchen Schulden heraus die Zwangsvollstreckung nur zu
lassig bis zum Ablauf eines Jahres nach Erwerb der 
Heimstatte und auch dann nur in Form der Eintragung 
einer Sicherungshypothek, die dem Schuldner eine Frist 
von fiin f Jahren gewahrt. Schliefilich ist noch festgelegt, 
dafi auch weiterhin der Freiwillige Arbeitsdienst fiir  be- 
gonnene Siedlungen in dem bisherigen Umfange heran
gezogen werden kann und dafi auch nach Bildung der 
geschlossenen Lager ab 1. Oktober dieses Jahres der 
Arbeitsdienst im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmafi-
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nahmen fur die vorstadtische Kleinsiedlung zur Verfiigung 
stehen wird.
Die Notwendigkeit, aus der nunmehr zur Ausschuttung 
gelangten Rate auch fur Kleingarten Mitfel abzuzweigen, 
bestand nicht mehr, da der Bedarf an Kleingarten iiber- 
all gedeckt zu sein scheint.
Eine Reihe weiterer Bestimmungen enthalt die D u r c h -  
f u h r u n g s v e r o r d n u n g  vom 28. Juni 1933 ins
besondere in bezug auf die A r t  d e r  V e r g e b u n g  
d e r  A r b e i t e n ,  den Unternehmergewinn, die Aus- 
schaltung maschineller Hilfsmittel usw. Es ist indes im Ab
schnitt II § 10 der Durchfuhrungsverordnung ausdriicklich 
bestimmt, dafi die Darlehen, die auf Grund des ge
nannten Gesetzes zur v o r s t a d t i s c h e n  K l e i n 
s i e d l u n g  gegeben werden, nach Mafigabe der vom 
Reichsarbeitsminister im Einvernehmen mit dem Reichs- 
minister der Finanzen erlassenen oder noch zu erlassen- 
den Bestimmungen bewilligt werden. Damit ist zum Aus

druck gebracht, dafi die allgemein fiir  die Arbeitsbeschaf- 
fungsmafinahmen gultigen Grundsatze bei der vor- 
stadtischen Kleinsiedlung nur insoweit Anwendung finden, 
ais sie durch die bisherigen und noch zu erlassenden 
Richtlinien und Ausfiihrungserlasse nicht aufgehoben sind, 
so dafi sich Anderungen in bezug auf die bisher geiibte 
Verwaltungspraxis, z. B. hinsichtlich der Vergebungsform 
usw., nicht ergeben.

Die Jahreszeit drangt, die Bauarbeiten fiir  den neuen 
Abschnitt der vorstadtischen Kleinsiedlungen mussen da
her umgehend begonnen werden, damit die Hauser vor 
Beginn der kalten Jahreszeit zum mindesten noch unter 
Dach kommen. Bei Beginn des Fruhjahrs 1934 werden 
dann einschliefiiich der bisher fertiggestellten und be- 
gonnenen 46 000 Siedlerstellen insgesamt 66 000 Stellen 
bezogen oder im Bau sein. Es ist zu hoffen, dafi das mit 
so erfreulichem Erfolg begonnene W erk dann auch 
weiterhin fortgesetzt werden kann.

DIE BAUBERATUNG DER STADTE
Stadt. Baurat J. Schulte-Frohlinde, Nurnberg /  6 Abbildungen

Mit unserer Baukultur sieht es schlecht aus, daruber kann 
uns auch nicht eine grofie Zahl wohlgelungener neuerer 
Bauten hinwegtauschen. Es bedeutet auch nichts fur 
unsere Baukultur, daG w ir Denkmaler friiherer Jahr- 
hunderte in unseren Museen zeigen und sogar ganze 
Tempel der Antike in O riginalgrófie wieder aufrichten, 
wenn zur selben Zeit bei uns im Durchschnitt nicht einmal 
die einfachsten Bauaufgaben richtig gelóst werden. Soli 
man die Wahrheit sagen, so sind 75 v. H. der neueren 
Bauten nicht viel wert, bar all der Reize, die friiher auch 
das bescheidenste Bauwerk auszeichneten. Die Tradition 
ist unterbrochen, das natiirliche, handwerklich kunst
lerische Kónnen ging verloren.
Fast am Schlimmsten sind die Verhaltnisse im Weichbild 
der grofien Stadte. Nahert man sich einer Grofistadt, so 
sieht man schon, auch wenn man noch viele Kilometer 
entfernt ist, an der trostlosen Bauweise, dafi ein „Kultur- 
zentrum" kommen mufi. In der Oberfiille der schlechten 
Bauten verschwinden auch die wenigen guten Hauser. 
Es gehórt zu den beachtlichen Seltenheiten, wenn inner
halb einer Strafie der eine Nachbar auf den andern 
durch Anpassung an die einmal angefangene Bauweise 
Riidcsicht genommen hat. Was niitzen die Bemuhungen 
der Stadterweiterungsamter um eine richtige Gestaltung 
der Stadt, wenn alles nur in der Ebene des gezeichneten 
Planes bleibt und die dritte Dimension, der Aufbau, der 
Willkur des Einzelnen mehr oder minder ganz uberlassen 
bleibt.
Nicht nur vom baukunstlerischen, sondern auch vom wirt- 
schaftlichen Standpunkt aus betrachtet, kann es so nicht 
weitergehen. Es ist gar nicht seiten, dafi Bauten nur 
deshalb unterbleiben, weil kein Platz zu finden ist, der 
nicht schon durch benachbarte hafiliche Hauser verdorben 
wurde oder bei dem die Gefahr besteht, dafi er in 
Kurze durch schlechte Neubauten entwertet wird. Man 
wende doch nicht ein, dafi nur eine kleine Minderheit 
so heikel ist. Die Minderheit, die friiher die Stuckfassaden 
der Mietskasernen ablehnte, ist heute schon eine iiber- 
waltigende Mehrheit geworden. Auch glaube man nicht, 
dafi fehlendes Geld der Grund fur eine schlechte Ge
staltung sein mufi. Bieten doch gerade die sogenannten 
Villenviertel der letzten Jahrzehnte ein ganz besonders 
unangenehmes Bild. Hier entfalteten die Bauherren 
hemmungslos ihre lndividualitat, und mancher Architekt

zog unbekiimmert um die Nachbarschaft aus seinem 
Repertoire das heraus, was gerade gewiinscht wurde. 
Das ist leider jetzt noch immer so, nur dafi es sich heute 
um kleine billige Hauser handelt, wo das fehlende Geld 
gesunde Schranken setzt.
Was haben nun die Stadte getan, um diesen Zustanden 
entgegenzuwirken? Um es gleich vorweg zu sagen, es 
ist im allgemeinen nichts Grofiziigiges versucht und wenig 
erreicht worden. Die Baupolizei hat wohl in schlimmen 
Fallen ihren Verunstaltungsparagraphen ins Feld gefuhrt, 
und der Baupolizeiausschufi hat manchmal auch einer 
Ablehnung zugestimmt, sehr haufig aber aus irgend- 
welchen Riicksichten gegen einen befreundeten Wahler 
nicht mitgemacht. Dieser Baupolizeiausschufi bestand aus 
politischen ehrenamtlichen Stadtraten mit Sitz und 
Stimme, wahrend der Fachmann im Gegensatz dazu 
keine Stimmberechtigung hatte.
Wenn aber trotzdem manchmal Schlimmes verhutet 
wurde, so lag das sehr oft an der Bauberatung, einer 
Einrichtung, dereń Aufgabe es ist, im allgemeinen nur auf 
gutlichem Wege das zu erreichen, was man nicht ver- 
langen kónnte oder wollte. Durch die Bauberatung ist im 
Genehmigungsverfahren wenigstens eine Stelle ein- 
geschaltet, die sich um den baulichen Aufbau zu kiimmern 
hat, ja in glucklichen Fallen, wo es gelang, Baupolizei, 
Stadterweiterung und Bauberatung zu gemeinsamer 
Arbeit zusammenzufiihren, kónnte sogar darin der Anfang 
einer stadtebaulichen Fiihrung erblickt werden, die be
sonders fruchtbar wurde, wenn es noch gelang, mit den 
Privatarchitekten gut zusammenzuarbeiten.
Aber die klare stadtebauliche Fuhrung darf nicht das 
zufallige Ergebnis gliicklicher Umstande sein, sondern sie 
mufi ein fur allemal gesichert und bewufit auch von der 
Leitung der Stadt gewollt werden. Die heutige Stadt 
kann nicht „natiirlich", d. h. ohne jede geplante stadte
bauliche Bindung wachsen, so wie oft geglaubt wird, 
dafi im Mittelalter eine Stadt sich entwickelt hat. Tat- 
sachlich sorgten damals neben der Stadtverwaltung und 
neben den Innungen und Bauhutten auch die gemein- 
same Weltanschauung und der gleiche heimische Bau- 
stoff dafiir, dafi auch ohne geschriebene Bindungen 
etwas gemeinsames Ganzes entstand.

Heute aber, da w ir durch eine richtungslose Zeit mit 
hemmungslosen Wirtschafts- und Klassenkampfen hin-
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Es stehen n eb e n e in a nd e r: 
neues Haus m it geradem  
W alm dach, ein Haus m it 
Bohlendach, ein Schweizer- 
haus m it w enig geneigtem  
Dach und daneben eine 
Fabrik m it flachem Dach

Zwei Landhauser aus einem Berliner V orort

M ehrere Hauser, te ils von B augesta ltcrn, te ils  von Bauunternehmern. 
Durch d ie  Anregungen von Bauberatung und B aupolize i w ah lten  alle  
Beteiligten gleiche Dachformen und gleiche Dachbedeckungen

Ein an sich guter Baugestalter m ufite au f besonderen Wunsch des 
Bauherrn in d ie  landliche Umgebung dieses modische Haus bauen

Mehrere Hauser (Hauser m it zwei W ohnungen nebeneinander und 
m it zwei W ohnungen ubere inander) ergeben durch gleiche Dach- 
neigungen, gleiche Dachbedeckungen und Dachform ein be fried igendes 
Bild. Die V erm ittlung zwischen den verschiedenen Baugestaltern ge 
schah durch Bauberatung und Baupolizei

Ein neuerbautes Bauernhaus w urde  durch d ie  Bemuhungen der Bau
bera tung so gesta lte t, d a fi es sich in den eingeschlagenen Rhythmus 
gu t e in fiig t. (Aus einem  D orf in d e r Nahe N urnbergs)

D ie  Bauberatung d er  Sttidte
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durchmufiten und sich der Zerfall unseres vólkischen 
Bewufitseins auch in der Gestaltung der Stadt ausdriickte, 
brauchen wir, wie in der Politik und im Wirtschaftsleben, 
eine starkę Fuhrung, welche die Zijgel ergreift und 
Ordnung schafft. Das kann nur durch die Aufstellung 
eines verantwortlichen Stadtbaumeisters geschehen, eines 
Fuhrers im Stadtebau, dem nicht nur die wichtigen stad- 
tischen Bauamter einschl. der Baupolizei unterstehen, 
sondern mit dem auch die Privatarchitekten in engster 
Weise zusammenarbeiten mussen. Es ist das nicht so zu 
verstehen, dafi dieser Mann kunstlerisch diktieren soli, 
sondern er hat in erster Linie dafur zu sorgen, dafi 
Planung und Aufbau der Stadt im Rahmen des Stadt- 
erweiterungsplanes wirtschaftlich und kunstlerisch richtig 
durchgefuhrt werden. Fiir geschlossene Gebiete la fit er 
den Aufbauplan herstellen, der die wichtigsten Anhalts- 
punkte fur die Gestaltung enthalt. Dieser Aufbauplan kann 
von privaten Architekten oder von Architekten der Stadt 
in Zusammenarbeit mit dem Stadterweiterungsamt erstellt 
werden. Selbstverstandlich hat er auch dafur zu sorgen, 
dafi dieser Aufbauplan, der natiirlich nicht ein starres Ge- 
bilde, sondern das Gerippe fur einen klaren Kórper sein 
soli, wirklich eingehalten wird.
Dem Stadtbaumeister zur Seite steht ein Ausschufi von 
fuhrenden freien Architekten, der zusammen richtung- 
gebend fur alle stadtebaulichen Fragen im weitesten 
Sinne des Wortes sein soli.
In diesem Rahmen setzt der Stadtbaumeister seine ein
zelnen Amter ein, und hier hat die Bauberatung die 
wichtige Aufgabe, dafur zu sorgen, dafi jeder einzelne 
Entwurf in den Aufbauplan der Stadt richtig eingefiigt 
wird. Weiter hat sie aufierdem die Verbindung zwischen 
den einzelnen Architekten, soweit sie mit ihren Arbeiten 
in Beziehung zueinander stehen, herzustellen. Ferner ist 
die Bauberatung dafur verantwortlich, dafi kunstlerisch 
schlechte Piane von der Baupolizei abgelehnt werden. 
Bei Beschwerden entscheidet der Stadtbaumeister mit 
dem Architektenausschufi.
Solange w ir noch nicht den Standestaat haben, in dem 
nur brauchbare Architekten Bauauftrage bearbeiten 
durfen, ein Ziel, das unbedingt anzustreben ist, w ird die 
Bauberatung auch hier und da Gegenvorschlage und Ver- 
besserungen machen mussen.
Aufierordentlich wichtig ist es, dafi, bevor ein Bauplan, 
insbesondere eine grófiere Arbeit eingereicht wird, kurz 
Riicksprache mit dem Stadtbaumeister oder in Vertretung 
mit der Bauberatung genommen wird, um spatere Schwie

rigkeiten zu vermeiden. Nur so ist es noch móglich, in 
bestimmten Fallen mit Erfolg einzugreifen und vor allen 
Dingen auch den Bauherrn zu beeinflussen, insbesondere 
ihm klarzulegen, dafi seine Aufgabe nur in die Hande 
eines richtigen Architekten gelegt werden darf.
Die Baupolizei hat neben der Beaufsichtigung der Bauten 
hinsichtlich ihrer technischen Durchfiihrung natiirlich die 
selbstverstandliche Pflicht, dafiir zu sorgen, dafi alle 
Hauser auch baukunstlerisch plangemafi ausgefiihrt wer
den. Ihrerseits aber kunstlerisch einwirken zu wollen, mufi 
unbedingt unterbleiben. Die Bauberatung hat auf jeden 
Fali durch einen befahigten und praktisch tatigen stadti- 
schen Architekten zu geschehen und darf nicht in den 
Handen eines Verwaltungsbeamten liegen.
Um die Verbindung der Amter unter sich zu gewahr- 
leisten und um móglichst schnell alle Baugesuche zu ver- 
abschieden, sollten zweckmafiig wóchentlich mindestens 
zweimal Sitzungen zwischen Stadterweiterungsamt, Bau
polizei und Bauberatung stattfinden, in denen miindlich 
alle auftauchenden Fragen geklart werden, wodurch viel 
Zeit und Schreiberei erspart wird. Das sind Vorschlage, 
die tatsachlich zum grófiten Teil schon mit Erfolg ver- 
sucht worden sind.
Ganz anders ais bisher miissen aber auch von der Stadt- 
verwaltung die wirtschaftlichen Fragen behandelt wer
den, wie z. B. die Bereitstellung von billigen Bauplatzen, 
die zweckmafiige und einfache Gelandeaufschliefiung 
usw. Man mufi allerdings dazu bemerken, dafi, um wirk
lich durchgreifend zu helfen, auch noch andere und w irk
lich gemeinniitzige Gesetze geschaffen werden mussen. 
Doch das gehórt nicht in den Rahmen dieses Beitrages. 
Es ist den meisten unserer Volksgenossen nicht klar, wie 
schlecht es mit unserem Bauwesen, unserer Baukultur, ja 
mit unserer Kultur iiberhaupt bestellt ist. Es handelt sich 
nicht so sehr um den Schutz ererbten geistigen und mate- 
riellen Besitzes, sondern um eine ganz grundlegende Auf- 
bauarbeit. Um diese Arbeit zu leisten, ist es nótig, auch 
die Offentlichkeit fiir  ein gesundes Bauwesen zu ge- 
winnen. Eine Zusammenarbeit der Bauberatung mit Ver- 
einen, die sich fur eine kulturelle Aufwartsentwicklung 
einsetzen, erscheint unerlafilich.
W ir Architekten aber, seien wir nun ais Beamte im Dienste 
der Stadt oder freischaffend tatig, haben die natiirliche 
Verpflichtung, den gegenseitigen Kampf um unsere Be
rufs- und Standesinteressen zuriickzustellen, um gemein- 
sam an dem Aufbau der wirtschaftlich richtigen und 
schónen deutschen Stadt zu arbeiten.

UNTERFANGUNG SCHWERBELASTETER  
GEBAUDE IM  BETRIEB

Yerwendung von Eisenbeton — Hilfskonstruktionen /  7 Abbildungen

Allgemeines

Die nachstehend beschriebene und dargestellte Aus- 
fiihrungsweise ist von so kiihner Art und in ihren Einzel- 
heiten so gut durchdacht, dafi eine kurze W iedergabe 
aus einem ausfiihrlichen und reich illustrierten Aufsatz 
von Ingenieur R. Maurice B e a u in obengenannter Zeit- 
schrift sich rechtfertigt, um so mehr, ais Aufgaben ver- 
wandter Art bei weiterer Ausnutzung industrieller Grund
stiicke auch in anderen Grofistadten vorkommen kónnen. 
Es handelt sich um den Ausbau des in Abb. 2 im Plan 
dargestellten Grundstiickes, der Druckerei der Zeitung

N adi der franz. Zeitschrift , ,Science et Industrie ” , Paris, M a i 1933

„L’ lntransigeant" gehórig. Architekt der Erweiterungs- 
bauten ist Pierre S a r d o u , wahrend die Ausfuhrung in 
den Handen der auf diesem Gebiet erfahrenen Firmen 
S a i n r a p t  und B r i c e  lag.

A u fg a b e  und G esichtspunkte f i ir  d ie  Ausfuhrung
Die B e b a u u n g  d e s  G r u n d s t i i c k e s  ist in dem 
schraffierten Teil neueren Datums. Im vorderen Bau an 
der Strafie liegen die Verwaltungs- und Geschaftsraume 
der Zeitung, im rechten Flugel die Druckerei. Diese 
Bauten sind im Stahlskelett erstellt und haben unter 
Strafienhóhe nur ein Untergeschofi von 6 m Hóhe, das 
sich auch unter dem Hof fortsetzt, und erheben sich bis
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3 —5 Ausfuhrung 
des Kino-Fliigels 

1 : 6 0 0

3  A b s e n k u n g  d e r  
B ru n n e n . B e g inn  
des A b b ru c h e s

R C JE . R E f lC J M C J P

4 Stutzen in den 
Brunnen aufgeste llt, 
Fuftboden-K ino her
geste llt, d g l. Eisen- 
be tonh ilfs trage r 
uber Saaldecke

5 Nach o b e n : 

Geschofidecken und 
Dachtrager uber 
H ilfs trager herge
stellt, le tz te re r be- 
se itig t, obere  3 G e
schosse am Dach
tra g e r au fgehangt.

Nach u n te n :

Boden unter Saal- 
fu ftboden  ausge- 
schachtet, d ie  
unteren Geschoft- 
decken hergeste llt, 
da run te r Ausschach- 
tungzurE inbringung  
der Sohle

Querschnitt durch Gesamtbau und Grundrifi 1 : 6 0 0

zu der baupolizeilich zugelassenen Hóhe (Ouerschnitt 
Abb. 1). Der linkę Fliigel ist alteren Datums und hatte nur 
niedrigere, wertlosere Bauten. Er sollte durch ein zu 
ebener Erde liegendes Lichtspieltheater ersetzt werden, 
zu iiberbauen mit fiin f Geschossen zu Geschaftszwecken. 
Ferner sollten an Stelle des einen Geschosses unter 
Lichtspieltheater, Hof und Druckereigebaude vier Unter- 
geschosse angelegt werden, die bis 18 m Tiefe unter 
Stra6 enhóh'e, 6 m unter Grundwasserspiegel (Wasser- 
spiegel der Seine) herabreichen. Die Bauten erhalten 
dadurch von der Sohle bis zum hóchsten Punkt rund 50 m 
Gesamthóhe.

Der B a u g r u n d  ist dabei ein recht schlechter, be- 
stehend aus einer Reihe von Schichten verschiedener 
Tragfahigkeit und Machtigkeit. In Hóhe des Grund- 
wasserspiegels liegt guter Sand, darunter nur stellen- 
weise Fels, sonst griiner Sand von Beauchamp. W ar da
durch schon besondere Vorsicht hinsichtlich der Griin- 
dung und der Ausfiihrung geboten, so kam dazu noch 
die erschwerende Bedingung, dafł die gesamte Aus
fuhrung o h n e G e f a h r d u n g  u n d  S t ó r u n g d e s  
B e t r i e b e s vor sich gehen mufite, trotz der sehr 
schweren Druckereimaschinen mit ihren unvermeidlichen 
Erschiitterungen. Aufierdem war eine m ó g l i c h s t  s o -
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6 Ansicht und GrundriB eines E isenbe»on-Tragbalkens>iner Stutzenreihe des unterfangenen Druckerei-Gebaudes.

7  Tragbalken  fur den Stiitzpunkt 1 0  in Abb. 6. Zwischen den vorher in dem Senkbrunnen 
hergeste llten unteren S tutzente il und dem Trager sind in einem Zwischenraum von 45 cm Hóhe 4 
Druckwasserpressen e ingesetzt, d ie  in A k tion  b le iben  bis der Zwischenbeton hergeste llt und er- 
harte t ist. Durch Ablassen der Pressen w ird  dann d ie  Last a u f d ie  neuen Stutzen ubertragen

f o r t i g e  I n b e t r i e b n a h m e  d e s  L i c h t s p i e l -  
t h e a t e r s  verlangt. Das bedingte eine vom ublichen 
Verfahren abweichende Bauweise, da ersteres mindestens 
ein Jahr Bauzeił erfordert hatte.
Nach dem Bericht hat sich die Ausfuhrungsmethode, bei 
der man sich in grofiem Umfange vorubergehender 
H i l f s k o n s t r u k t i o n e n  i n E i s e n b e t o n  bedient 
hat, durchaus bewahrt. Ober die Kosten wird allerdings 
nichts angegeben, so da6  sich nicht ubersehen lafłt, ob 
die jedenfalls betrachtlichen Aufwendungen fur den Neu- 
bau des Lichtspieltheaters im wirtschaftlichen Verhaltnis 
zu dem Vorteil seiner fruheren Eróffnung stehen.

Ausfuhrung des N eub au es  m it L ich tsp ie lth ea ter
Um Zeit zu ersparen, stellte man diesen Bau nicht von 
der Fundamentsohle beginnend bis zum Dach allmahlich

fortschreitend her, sondern man ftihrte zunachst nur die 
Fundamente der Stutzen des Eisenbeton-Skelettbaues und 
diese selbst bis Fuflbodenhóhe des Lichtspieltheater-Saales 
aus. Dann wurde der Lichtspielsaal vóllig hergestellt, und 
wahrend seines inneren Ausbaues fuhrte man den Bau 
einerseits in seinen Untergeschossen weiter aus und baute 
ihn gleichzeitig uber dem Saal in die Hohe. Von diesen 
verschiedenen Ausfuhrungsstadien greifen w ir in 
Abb. 3—5 einige der besonders charakteristischen heraus. 
Nach Abb. 3 wurden im Altbau noch vor vólligem Ab- 
bruch unter den zukunftigen W and- und Mitte!stutzen 
Brunnen von 3—4 m Dm, bestehend aus Betonringen, bis 
auf die zukunftige unterste Fundamentsohle abgesenkt. 
Dann wurde in den Brunnen der Fundamentbeton ein- 
gebracht, und die neuen Eisenbetonstutzen wurden in 
Schalungen hergestellt. Den Raum zwischen Schalung



und Brunnenwand fiillte man mit feinem Sand. Diese 
Stutzen sind mit Ansdtzen in Hóhe der spateren Decken 
versehen, so daft mit dereń vorstehenden Eisen sich 
spater eine gute Verbindung mit den Decken ergibt. Die 
Stutzen standen wahrend dieses Vorganges bis 24 m 
Hóhe frei.
Abb. 4 zeigt gleichzeitig ein drittes und viertes Stadium, 
d. h. Herstellung des Saalfuftbodens, der Balkone und 
der Saaldecke. Bei 15 m Spannweite der letzteren und 
bei der groften Saalhóhe wahlte man zur Herstellung 
der Saaldecke nicht ein vom Boden aufgefiihrtes Gerust, 
sondern eine Unterstutzung mit hólzernen Fachwerk- 
tragern von 3 m Hóhe. Fiir die endgultige Konstruktion 
des oberen Aufbaues konnte man aber auch keine 
Stutzen aut die Saaldecke stellen. Da aber die drei 
nachsten Geschosse den Einbau freitragender Trager 
grófterer Hóhe nicht gestatteten, wurden nur solche in 
der vollen Hóhe des 5. Obergeschosses in Eisenbeton ein
gebaut und die samtlichen Decken der darunterliegenden 
Geschosse spater an diesen Tragern aufgehangt. (Abb. 5 
und Abb. 1.) Um diesen oberen Trager und die Zwischen- 
decken herstellen zu kónnen, wurde, wie Abb. 4 zeigt, 
auf den Holzfachwerktrager der Kinosaaldecke ein provi- 
sorischer Eisenbetonfachwerktrager aufgebaut, geeignet 
zur Aufnahme der Geruste fur die Herstellung der oberen 
Decken und des endgultigen Tragers im 5. Obergeschoft. 
Nach Vollendung und Erhartung des letzteren wurden 
die bisher von unten gestutzten Decken an ihm aufge
hangt, so daft die vorher tragenden Stutzen nunmehr ais 
Hangesaulen wirken. Die Durchbiegung der Trager durch 
die angehangten Lasten betrug nur 8 mm statt der er- 
rechneten 15 mm. Der provisorische Eisenbeton-Fach- 
werktrager uber der Saaldecke des Kinos wurde nunmehr 
uberflussig und entfernt. Der weitere Ausbau der Ober- 
geschosse konnte nun erfolgen.
Gleichzeitig ging man auch mit dem A u s b a u  d e r  
U n t e r g e s c h o s s e  unter dem Lichtspieltheater vor. 
Zunachst wurde der Fuftboden des ersten Unter- 
geschosses eingebaut, und zwar in Eisen, um einzelne 
Teile fur die spatere Unterbringung von hohen Druckerei- 
maschinen herausnehmen zu kónnen, die im zweiten 
Untergeschoft Platz finden sollten. Unter diesem Fuft
boden wurden dann die Ausschachtungsarbeiten nach 
unten fortgesetzt, und zwar in Absatzen von etwa 1 m 
Hóhe. Dabei wurden in gleicher Hóhe die Umfassungs- 
mauern stuckweise in Beton hergestellt, um den Innen- 
raum stets gegen Nachsackung des aufteren Bodens zu 
sichern. Bei Erreichung des Niveaus einer weiteren 
unteren Decke wurde diese jeweils eingebaut, so daft 
alle 3 m etwa waagerechte Absteifungen der Stutzen 
und Wandę entstanden. Vom Grundwasserspiegel ab 
wurde mit Grundwassersenkung gearbeitet. Den Be- 
schluft bildete die Herstellung der Sohle des Eisenbeton- 
troges. Die Sohle ist eine durchgehende Platte mit 
daruberliegenden umgekehrten Gewólben. Durch die 
uberstehenden Eisen der vorher hergestellten Stiitzen- 
fijfte und Mauerfundamente ist ihre Verbindung mit der 
Platte sichergestellt. (Unterer Teil Abb. 5.)
Die stuckweise Entstehung dieser Grundplatte machte 
aber besondere Maftnahmen nótig, um sie spater bei 
etwa auftretenden Undichtigkeiten zu Reparaturzwecken 
jederzeit wieder trockenlegen zu kónnen. Zu diesem 
Zwecke wurde ein Drainagesystem mit Gefalle nach 
einem Brunnen unter der Platte angeordnet, in dem 
nótigenfalls Pumpen angesetzt werden kónnen.

A usfuhrung d e r neuen Untergeschosse u n te r H of 
und D ru ckere ifliig e l
Abb. 6 und 7 zeigen das hier gewahlte Verfahren, und 
zwar fiir die erste Stiitzenreihe parallel zur Giebelwand 
zum Nachbargrundstuck. Man hat dabei wieder 
Brunnen lotrecht unter den Stutzen abgesenkt, in dem 
schon beschriebenen Verfahren, und zwar bis zur zu- 
kunftigen Sohle. In diesen wurden wieder die neuen 
Stutzen aufgestellt und auf diese spater die Lasten der 
oberen Stutzen, die 300 bis 400 t tragen, abgesetzt. 
Dann wurde unter gleichzeitiger Unterfangung der 
Giebelmauer und der Hofmauer ausgeschachtet und 
schlieftlich die wasserdichte Sohle hergestellt und fiir die 
Verteilung der Lasten auf diese gesorgt. Dabei hat man 
sich, um die neuen Stutzen sicher ohne starkere Setzungen 
der Obergeschosse unter Druck zu setzen, eines Ver- 
fahrens bedient, wie es der deutsche Ingenieur Dr.-lng. 
Farber zuerst bei Bruckengewólben angewendet hat 
(Expansions-Verfahren) unter Zuhilfenahme von Druck- 
wasserpressen.
Zuvor muftte man aber die Lasten der oberen Stutzen 
abfangen und seitlich ableiten, um unter ihnen die neuen 
Stutzen einbauen zu kónnen. Das geschah unter Zuhilfe
nahme massiger Eisenbeton-Hilfstrager, die die ganze 
Hóhe des ersten Untergeschosses einnahmen. Ihre mach- 
tigen Streben (man vergleiche die Grófte des die Druck- 
wasserpressen bedienenden Mannes in Abb. 7) uber- 
tragen zunachst die Lasten der oberen Stutzen auf kraf- 
tige Betonklótze, die zwischen ihnen angeordnet sind. 
Im ubrigen wurde die Form des Tragers ganz den auf
tretenden Lasten angepaftt; seine kleinen dreieckigen 
Aussparungen dienen zur Durchfahrt von Loren, um die 
Baustelle der Giebelmauer-Unterfangung mit der inneren 
Baustelle zu verbinden. Auf alle Besonderheiten der 
Ausfuhrungen kann hier nicht eingegangen werden, es 
sei nur der Bauvorgang fiir die besonders schwer be- 
lasteten Stutzen 8 und 9 beschrieben.
Die Vertikalen des Eisenbetontragers bilden zugleich den 
oberen Teil dieser Stutzen, die unteren Teile sind in den 
beiden Brunnen hergestellt, die Last ruht auf den seit- 
lichen Betonklótzen. Zwischen oberem und unterem 
Stutzenteil, die beide an den freien Enden uber dem 
normalen Querschnitt von 80 X 80 cm hinaus verdickt und 
durch umschnurten Beton der Kopfenden zur Aufnahme 
grofter Lasten besonders geeignet sind, ist zunachst ein 
Zwischenraum von 45 cm Hóhe offen geblieben. In 
diesen wurden nun vier Druckwasserpressen eingesetzt, 
die aufterhalb des eigentlichen Stutzenkernes stehen. 
Diese wurden solange unter steigenden Druck gesetzt, 
bis eine bemerkbare Hebung des Eisenbetontragers an- 
zeigte, daft sie die Lasten des ganzen Oberbaues voll 
aufnehmen. Dabei ergaben sich Zusammenpressungen 
der unteren Stutzen von 15 bis 25 mm, und zwar teils aus 
der elastischen Verkurzung des Betons, teils aus der 
Zusammendruckung des Untergrundes herruhrend. Dann 
wurde der Zwischenraum mit stark umschnurtem Beton 
unter Verwendung hochwertigen, rasch erhartenden 
Zementes ausgefullt, nach dessen vollstandiger Erhartung 
die Druckwasserpressen vorsichtig gelóst wurden, so daft 
nun die Lastubertragung auf die lotrechten Stutzen uber- 
ging. Dann folgte die Demolierung der uberflussigen 
Teile des Eisenbetontragers, die weitere Ausschachtung, 
Einziehung der Decken, Unterfangung der Mauern, 
schlieftlich Einlegung der wasserdichten Sohle.

— Fr. E. -
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UMBAU DER BANK VON ENGLAND IN LONDON
Architektem Sir Herbert Baker, A. T. Scott; Ingenieur: Dr. Oskar Faber, samtlich London
5 A b b ild u n g e n  nach d e r  eng lisch en  Zeitschrift „B u ild e r"

Wahrend fur die Reichsbank in Berlin der Wettbewerb 
fur ihre Erweiterung soeben abgeschlossen worden ist, 
hat man in den letzten fiin f Jahren in London die Bank 
von England, die ahnliche Aufgaben hat, umgestaltet 
und diese Arbeiten in wesentlichen Teilen vollendet. Es 
ist nicht uninteressant, die beiden Ausfuhrungen mitein- 
ander zu vergleichen.
Die beiden Aufgaben sind insofern grundverschieden, ais 
es sich in Berlin um Erweiterungsbauten auf aus- 
gedehntem hinzugenommenen Gelande handelt, also um 
eine vollstandige Neuschópfung, die mit dem Altbau nur 
durch einen Dbergang in Verbindung steht und mit der 
sich zugleich eine stadtebauliche Aufgabe verbindet; in 
London dagegen stand nur der alte, von vier StrafJen- 
zugen umgebene Baublock in der City zur Verfugung 
(vgl. die Grundrisse), und man mu6 te den neuzeitlichen 
Anforderungen innerhalb der alten Umfassungsmauern 
gerecht werden. Den fruher nur niedrigen Bau, den 1734 
Architekt Sampson begonnen, 1786 Sir Robert Taylor 
weitergefiihrt und 1788 Sir John Soane vollendet hat und 
der in dieser Gestalt, abgesehen von einigen Verande- 
rungen im Innern, seinem Zwecke bis heute gedient hat, 
muflte man also nach oben und unten erweitern, wobei 
die alten Mauern bis zu 50 Fufi (15,7 m) Tiefe unterfangen 
wurden. Hand in Hand damit ging eine weitgehende 
Umgestaltung der Raumdisposition. W ie der Vergleich 
des alten und neuen Erdgeschofigrundrisses zeigt, hat 
man dabei an Stelle der alten, wenig ubersichKichen 
Raumfolge ein klares System gesetzt, von der neuen 
Hauptfront an der Princes Street eine grofle Hauptachse 
durchgefuhrt und in klarer Weise um diese und den

wesentlich erweitertem Gartenhof die Bankhallen uber- 
sichtlich angeordnet.
Der Architekt hat dabei die hellenisch-klassizistischen 
Formen des Aufieren, die ja charakteristisch sind fur die 
Monumentalbauten des 18. Jahrhunderts, die London sein 
Geprage bisher gaben, teils in eigener Auffassung ab- 
gewandelt, teils unmittelbar vom alten Soanesbau uber
nommen. Im Inneren hat man die Hallen von Soane, 
den „Inner Treasury" von Taylor und anderes zum Teil 
ganz in den alten Formen, wenn auch zum Teil an an- 
deren Stellen des Baues, wiederhergestellt. Unsere Ab
bildungen, die w ir der Zeitschrift „B u i I d e r" bzw. hin- 
sichtlich der Hauptfassade einer Anzeige der General- 
unternehmung des Baues H o l l o w a y  Br os .  L td ., 
London, entnehmen, lassen die Gestaltung erkennen. Sie 
zeigen auch, daf5 der figurliche Schmuck von Charles 
W  h e e I e r sich nicht an die traditionelle Formensprache 
anschlieftt. Der Bau ist recht luxuriós ausgestattet, teils 
in englischem Werkstein — auch im Inneren —, teils in 
belgischem, italienischem, agyptischen Marmor, nament- 
lich zu den Saulen, mit echter Bronze, eingelegten Maha- 
gonituren, Marmormosaikfuftboden der Hallen und 
Korridore.
Entgegen der Gestaltung ist die Konstruktion durchaus 
modern, ein Stahlskelettbau, Betondecken usw. Insofern 
unterscheidet er sich von dem grofien Universitatsbau in 
London, der nach den Planen von Arch. Charles H o I d e n 
ganz in der altbewahrten Ziegelbauweise mit Hausteinen 
demnachst ausgefuhrt werden soli.
Das Gebaude hat seine eigene Zentralheizung und auch 
seine eigene Wasserversorgung. — Fr. E.—

Blick in den G artenhof durch d ie  Loggien (Nach „B u ild e r "  Juli 1933) H aup te ingangsha lle
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Neue Hauptfassade an der Threadneedle Str. Teils a lt, te ils in den a lten  Formen

B ishe rige r G ru n d riO  E rdgeschoG  (N ach  „B u ild e r" )  Neuer G rundrifl
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GRUNDSATZLICHES ZUM  REICHSBANK-WETTBEWERB
Arch. Dr. Ing. Philipp Nitze, Reichsbank-Baudirektor i. R., Berlin

Schon seit vielen Jahren war sich das Reichsbankdirek- 
torium daruber im klaren, dafi die Raume auf dem vor- 
handenen Grundstijck der Reichshauptbank, d. h. der alte 
Hitzigbau vom Jahre 1873 nebst den beiden Hasakschen 
Erweiterungsbauten und den Raumen der ehemaligen 
Ministerial-Militar- und Baukommission, in absehbarer 
Zeit fur das immer mehr und zeitweise sprunghaft 
wachsende Bedurfnis nicht ausreichen wurde. In dieser 
Voraussicht wurden im stillen Gelandeerwerbungen vor- 
bereitet und vorgenommen.
Die Erweiterung nach Westen uber die Oberwallstrafie 
fort und nach Norden uber die Jagerstrafie erschien trotz 
der verkehrstechnisch gunstigen Lage nicht geeignet mit 
Rucksicht auf die sehr hohen Erwerbskosten, die der Aus- 
kauf der damals bluhenden Unternehmungen der Beklei- 
dungsindustrie erfordert hatte. Am vorteilhaftesten schien 
die Erweiterung nach Osten, wo altere und zum Teil auch 
wertlose Bauten standen, die den W ert des Grund und 
Bodens nicht wesentlich belasteten. So wurden denn in 
den Jahren 1913 und 1914 (vgl. den Lageplan) der Błock 
Kurstrafie, Alte Leipziger Strafie, Raules Hof, Adlerstrafie 
und 1916 die Blocks Adler-, Holzgarten-, Unterwasser- 
strafie, Alte Leipziger StraRe, Raules Hof erworben, 
letztere allerdings mit Ausnahme des Hardtschen Grund
stucks (Ecke Unterwasser- und Holzgartenstrafie), eines 
stattlichen Neubaues, dessen Ankauf ais zu kostspielig er- 
achtet wurde. Schliefilich wurden in der Zeit von 1917 bis 
1921 auch die Grundstucke auf der sudlichen Seite der 
Alten Leipziger Strafie angekauft.

Fiir dies Gelande wurden nun verschiedene Bauplane 
ausgearbeitet, Piane, die erwiesen, dafi der Keil, den das 
Hardtsche Grundstuck in die Baumasse eintrieb, nur unter 
Hinnahme grófier Unbequemlichkeiten ertragen werden 
kónnte, und dafi seine endgultige Beseitigung im Grunde 
doch nur eine Frage der Zeit sein kónnte. W eiter wurde 
man sich daruber klar, dafi die Zuganglichkeit dieses 
Baublocks durch die Enge der Zufahrtstrafien stark be- 
eintrachtigt wurde. Die Ausfuhrung des Neubaues wurde, 
ais nicht vordringlich und durch die gebotene Sparsam- 
keit erzwungen, vorlaufig hinausgeschoben. Stalt dessen 
wurden verschiedene Betriebe nach Vornahme von Um
bauten vorlaufig untergebracht, so die Giroabteilung in 
das fiir ihre Zwecke 1921 erworbene und angepafite 
Haus Niederwallstrafie 19. Nur der Einbau einer Um- 
formeranlage und die Umstellung der Heizanlage durch 
Ausnutzung des anfallenden Dampfes in Gegenstrom- 
apparaten wurde in einem besonderen Neubau, dem so- 
genannten technischen Gebaude (vgl. den Lageplan), auf 
der sudlichen Ecke der Alten Leipziger Strafie und Ober- 
wasserstrafie 1924 vorgenommen. Die Anlage wurde so 
durchgefuhrt, dafi eine Eingliederung in einen Neubau- 
entwurf, der die gesamten Dienstraume umspannte, móg
lich war. Schliefilich wurde das Hardtsche Grundstuck 
auch noch erworben, sowie 1928 die Hauser Werderscher 
Markt 7—9. Damit eroberte die Reichsbank die Schlussel- 
stellung fur den Durchbruch und die Verlangerung der 
Jagerstrafie nach Osten bis zum Schlofiplatz, soweit sie 
selbst unmittelbar daran interessiert war. Denn Riicken 
an Rucken mit diesen Hausern lagen lediglich die dem 
preufi. Fiskus gehórigen Munzgrundstucke> die einem von 
der Reichsbank gewunschten Durchbruch keinen wesent- 
lichen Widerstand entgegensetzen konnten. Fur den Rest- 
bestand an privatem Grundbesitz war bei dieser Sach- 
lage erforderlichenfalls ein Enteignungsgesetz durchzu- 
drucken und damit die letzte Schwierigkeit beseitigt.

Da Reichsbankprasident Luther einem Neubau nicht ab- 
geneigt war, so war nunmehr der Zeitpunkt fur einen 
Wettbewerb unter deutschen Architekten gekommen. 
Min.-Dir. K i e fi I i n g vom Preufi. Finanzministerium stelite 
ais Berater der Reichsbank eine Listę von dreifiig ihm fur 
die Bearbeitung geeignet erscheinenden Architekten auf, 
die bei der Ausschreibung des Wettbewerbes in Heft 7 
genannt worden sind. Desgleichen wurde eine Listę von 
Preisrichtern aufgestellt (ebenfalls in der DBZ bereits ge
nannt), von denen der fruhere Stadtbaurat Dr. Wagner, 
Berlin, da die Stadtgemeinde grófiten W ert auf die Ver- 
tretung ihrer Interessen im Preisgericht legte, durch den 
an seine Stelle getretenen Staatskommissar Benno Kuhn 
ersetzt worden ist. Die Ersatzpreisrichter traten bei der 
Beurteilung nicht in Tatigkeit. Da nach dem politischen 
Umschwung auch an die Stelle Dr. Luthers Reichsbank
prasident Dr. Hjalmar Schacht getreten war, stand der 
Wettbewerb, der unter anderen Auspizien eingeleite; 
worden ist, im Zeichen einer gewissen Unsicherheit, die 
auf die eingereichten Arbeiten zum Teil wohl nicht ohne 
Einflufi geblieben ist.
Eine zweite Unsicherheit, die sich in den Arbeiten geltend 
machte, entstand durch folgenden Umstand: Im Text 
des Ausschreibens war fur die Ausfuhrung lediglich der 
Baublock Kurstrafie, Alte Leipziger Strafie, Oberwasser- 
strafie, Holzgartenstrafie (vgl. den Plan) bestimmt. Es 
wurde bereits darauf hingewiesen, dafi die Zugangs- 
strafien fur diesen Baublock nicht ausreichten, und dafi 
die Gefahr drohte, dafi ein Riesenbau entstand ohne 
ausreichende Beziehung zur Offentlichkeit, wenn nicht 
die Wettbewerbsunterlagen den Hinweis enthalten 
hatten, dafi die Stadt die Absicht hat, im Laufe der Zeit 
die Jagerstrafie durch das Gelande der Munze uber die 
Spree hinweg bis zum Schlofiplatz weiterzufuhren. 
Diesem Umstand sollte bei der Entwurfsbearbeitung 
Rechnung getragen werden, und zwar kónnte die Móg- 
lichkeit einer spateren Erweiterung bis zur Verlangerten 
Jagerstrafie oder die Anlage eines freien Platzes 
zwischen Holzgarten- und Verlangerter Jagerstrafie an- 
genommen werden. Diese Unsicherheit wurde noch ver- 
mehrt durch die auf eine Anfrage gegebene Antwort: 
„In erster Linie kommt es naturlich auf den Eindruck an, 
den der Erweiterungsbau machen wird, solange die 
Hauser auf der andern Seite der Holzgartenstrafie noch

Plan des Reichsbankgelandes
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stehen." Es ist daher durchaus verstandlich, dafl die Be- 
werber die Frage nach der Lage des Haupteingangs ais 
Ausgangspunkt der Bearbeitung zu klaren suchten. Die 
Antwort auf die Anfrage 1 und 2 lautet: „Die Anlage des 
Haupteinganges bleibt dem Bewerber uberlassen. Da
mit war die Frage der Orientierung des Gebaudes, Kur- 
strafie oder Holzgartenstrafie, vollstandig den Bewerbern 
uberlassen. W er Zeit und Geld nicht scheute, machte 
eben zwei Entwurfe fur beide Móglichkeiten.

Der Wettbewerb war ausgeschrieben unter 30 Bewerbern. 
38 Arbeiten liefen ein, also mehr ais 25 v. H. wufiten sich 
aus dem Zwiespalt nur durch doppelte Bearbeitung zu 
helfen. Neben einer Vergiitung von 3000 RM an jeden 
Bewerber war eine besondere Pramie von je 4000 RM 
ausgelobt fur bis zwólf Arbeiten, „d ie die Forderungen 
des Programms in wirtschaftlicher und kunstlerischer Hin- 
sicht am besten erfullen und gleichzeitig wesentliche Fort- 
schritte und Verbesserungen gegenuber den Planen des 
Reichsbankbaubiiros bringen". Diese Piane des Reichs- 
bankbauburos aber waren und blieben den Bewerbern 
unbekannt. Es ist charakteristisch, dafl auch das Reichs- 
bankbauburo zwei Piane bearbeitete und ais Unter- 
lagen dem Preisgericht vorlegte: Plan A mit Eingang von 
der Kurstrafie, Plan B, der sich nach der Holzgartenstrafie 
óffnete, ein dritter Plan C behandelte eine Zwischen- 
lósung mit dem Eingang an der Ecke der Kur- und Holz
gartenstrafie, der die Frage der Platzbildung offenliefi. 
(Wir bringen die Piane A und B nebst kurzer Erlauterung 
im Lageplan an anderer Stelledieses Heftes. Die Schriftltg.) 
Bedauerlich ist es, dafi die Preisrichter nicht vor der Aus
schreibung Gelegenheit hatten, diese Entwurfe des Reichs
bankbauburos einzusehen, denn es unterliegt keinem 
Zweifel, dafi nach der ganzen Sachlage die einzig móg- 
liche und vertretbare Lósung die ist, die Jagerstrafie 
durchzufiihren und bis zur Holzgartenstrafie einen Reichs- 
bankplatz zu bilden, der erst die volle Zuganglichkeit zu 
dem Neubau und seine ihm zukommende W iirde sichert. 
Hatten die Preisrichter in dieser Hinsicht richtungbildend 
sich einsetzen kónnen, so ware das Ergebnis des Wett- 
bewerbs sicher reicher gewesen. Wenn zwólf Pramien 
ausgesetzt und nur sechs verteilt wurden, so ist damit er- 
wiesen, dafi die Erwartung, dafi zahlreiche Arbeiten Ge- 
danken von Wert und Brauchbarkeit aufbringen wiirden, 
enttauscht wurde. Diese Gedanken konnten sich auch 
nur in asthetischer und stadtebaulicher Beziehung aufiern, 
denn dafi der Entwurf des Reichsbankbaubiiros die viel- 
faltigen Beziehungen der einzelnen Dienststellen zu- 
einander, die Verkehrs- und Sicherheitsverhaltnisse in viel 
tieferer Weise beherrschte, ais dies durch irgendeinen 
der Bewerber móglich war, ist selbstverstandlich und wird 
durch die vorgelegten Entwiirfe klar bewiesen. Fiir eine 
so vielfaltige, aus vielen grofien und kleinen Teilen zu
sammengesetzte Behórde kann eine bauliche Lósung nur 
gefunden werden durch einen Architekten, der sein Leben 
lang darin zugebracht hat. Die Bearbeitung des Grund
risses, Ausfuhrung und Bauleitung durch das Reichsbank- 
baubiiro ist daher eine Selbstverstandlichkeit und die 
einzige Móglichkeit, die in Frage kommt. Was das Reichs- 
bankbaubiiro von den Gedanken der ausgezeichneten 
Entwurfe benutzen will, steht ihm frei, denn „das Reichs- 
bankdirektorium erwirbt von den einzelnen Verfassern 
das U r h e b e r r e c h t ,  so dafi es iiber die Vorschlage 
im ganzen oder teilweise nach seinem Belieben verfiigen 
kann". Diese Bestimmung vertragt sich schlecht mit den

anerkannten Wettbewerbsgrundsatzen, und es war daher 
sicher, dafi der BDA dagegen Einspruch erheben wurde. 
Das geschah auch, aber der BDA sah sich doch genótigt, 
den Einspruch zuriickzuziehen, um seinen Mitgliedern 
nicht die Beteiligung an der bedeutsamen Arbeit abzu- 
schneiden.

Die gewahlte Form der Ausschreibung und die Ver- 
wertung des gewonnenen Ergebnisses ist fiir  den Bauherrn 
denkbar giinstig. Auch die Freiheit, die in der Aus- 
setzung gleicher Preise liegt und dem Bauherrn die Aus- 
wahl zwischen den Preistragern frei lafit, ist eine wohl- 
erwogene und kluge Mafiregel. Auch hier gilt der Grund- 
satz: Gemeinwohl geht vor Eigennutz!*) Die Beteiligung 
eines der ausgezeichneten Architekten an der baulichen 
Gestaltung ist ein Wunsch, den das Preisgericht aus- 
gesprochen hat, und es ist zu erwarten, dafi dem Rech- 
nung getragen wird. (W ir kónnen ihn nur dringend unter- 
stiitzen. Die Schriftleitung.) Die Gedanken, die den preis- 
belohnten Entwurfen zu ihrem Erfolg verhalfen, gehen 
wohl am unmittelbarsten hervor aus den nachfolgenden 
Bildern und aus dem Bericht des Preisgerichtes.

Was kann nun ais Ergebnis des Wettbewerbs gebucht 
werden? Zunachst die Klarheit iiber stadtebauliche 
Fragen: Die Jagerstrafie mufi durchgefiihrt und an dieser 
Verlangerung ein Reichsbankplatz gebildet werden unter 
Abriegelung der Wasserseite durch einen Ouerfliigel. 
Nur so wird dem Neubau ein Gesicht verschafft, das ihm 
ohne diese Mafinahme fehlt. Die Reichsbank hat aber 
das nobile officium, nicht nur fiir  ausreichende Zugang
lichkeit ihrer Betriebe zu sorgen, sondern auch zu ihrem 
Teile zur Verschónerung der Stadt beizutragen. Auch die 
Verlangerung der Wasserfront von 100 m auf 160 m ist ein 
weiterer Vorteil, denn hiermit w ird die Uferfront Zeug- 
haus-Bauakademie auf der Westseite der Spree an- 
standig fortgesetzt. Auch die Beseitigung der Miinze ist 
zu iiberwinden: Friiher war zwar die Verhandlung iiber 
Abtretung oder Austausch von Gelande zwischen Reich 
und Preufien eine Angelegenheit von Jahrzehnten, heute 
eine von ebenso vielen Wochen. Wenn aber kein Tau- 
ziehen zwischen Reich und Preufien stattfindet, sondern 
beide in einer Richtung ziehen, dann sind mit vereinten 
Kraften wohl auch die Mauern der Munzstatte Berlin in 
absehbarer Zeit einzureifien. Damit ware der Weg zur 
Ausfuhrung frei. Die Kosten des Reichsbankneubaues 
allein sollen rund 30 Millionen RM betragen. Davon ent- 
fallen 15 Mili. etwa auf Lóhne, und die andern 15 Mili. 
auf Baustoffe. In diesen steckt natiirlich auch noch ein 
gewaltiger Lohnanteil. Eine giinstigere Gelegenheit, 
durch diesen Bau allein auf einen Schlag fiir 1000 bis 
1250 Handwerker vier Jahre lang Verdienst zu schaffen, 
gibt es kaum. Bei aller selbstverstandlicher Schlichtheit 
konnte hier eine abgerundete Baugruppe entstehen, die 
dem alten und in letzter Zeit recht schlecht behandelten 
Stadtkern Berlins Licht, Luft und Schónheit brachte und ein 
wiirdiges Denkmal bildete fiir  die seelische Erhebung 
unserer Zeit.

*) Anm erkung d e r S chriftle itung . W ir  móchten nicht yerschweigen, dafi 
d ie  A rt d e r Ausschreibung und ih re  Bedingungen in weitesten Kreisen 
der A rch itektenschaft scharfsten W iederspruch gefunden haben. Eine 
ó ffen tliche  Ausschreibung w urde a lle rd in g s  eine R iesenarbeit auferlegt 
haben, um d ie  Spreu von dem W eizen  zu scheiden, sie wurde aber 
den berechtig ten  A n fo rderungen  d e r A rch itektenschaft enfsprochen 
haben, an dieser g ro flen  A u fg a be  m ita rbe iten  zu durfen .
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Der Wettbewerb der Reichsbank

Die A rbe iten  beweisen, w ie  nótig  es gewesen w are , d ie  G esam theit a lle r Baugestaltenden Deutschlands 
aufzu ru fen , um m ehr ais e in  Y erw a ltungsgebaude , um eine , ,Deutsche R eichsbank" zu schaffen

Entwurf des Reichsbankbauburos Berlin Bei der Bearbeitung der Vorschlage waren aufier den 
ailgemeinen Gesichtspunkten (baupolizeiliche, feuer- 
polizeiliche und verkehrspolizeiliche Vorschriften usw.) 
die besonderen banktechnischen Bedurfnisse zu beruck- 
sichtigen. In erster Linie sind dies: einwandfreie Belichtung 
der Raume und reibungslose Abwicklung des Personen- 
verkehrs im Hause und des sehr bedeutenden und 
dauernd zunehmenden Kraftwagenverkehrs vor den Ein
gangen und auf den móglichst geraumigen Hófen. Es 
mufite ferner angestrebt werden, mit móglichst wenigen 
Geschossen auszukommen und in jedem Geschofi recht 
viele Abteilungen unterzubringen.

E r l a u t e r u n g  z u  E n t w u r f  A 
Unter der damals gegebenen Voraussetzung, dafi der 
Hauserblock nórdlich der Holzgartenstrafie fur absehbare 
Zeit bestehen bleibt, lag es nahe, den Haupteingang an 
die Hauptverkehrsader zu legen. M it Rucksicht auf den 
Kraftwagenverkehr zum Haupteingang und auf die vorbei- 
fahrenden Fahrzeuge erhielt die Kurstrafie zwischen dem 
Altbau und dem Erweiterungsbau eine Breite von 31,50 m. 
Diese Breite ergibt sich aus dem Zweibahnweg fur den 
Durchgangsverkehr, einer zweispurigen Vorfahrt am 
Haupteingang und einem Parkplatz in der Mitte. Die 
parkenden Wagen kónnen auf kurzestem Wege vor dem 
Haupteingang vorfahren, ohne zu einer Umfahrt um den 
Baublock genótigt zu sein. Um den Haupteingang des 
Erweiterungsbaues und damit die Kurstrafie, soweit an- 
gangig, zu entlasten, wurden dem Programm ent
sprechend der Eingang fur die Wechseleinziehungskassen' 
an die Unterwasserstrafie und die Hofeinfahrt an die 
Alte Leipziger Strofie verlegt. Im Mittelpunkt des Bau- 
blocks liegt, bequem und auf kurzestem Wege von der 
Strofie erreichbar, das Herz der ganzen Anlage, die 
Kassenhalle mit den darunterliegenden, mehrstóckigen 
Tresoren. Im ubrigen wurden im Hauptgeschofi jene Ab
teilungen untergebracht, die den grófiten Publikums- 
verkehr haben und am engsten miteinander arbeiten. Es 
sind dies: Hauptkasse, Wechseleinziehungskasse, Giro 
und Geheime Kredit- und Diskontabteilung. In den 
oberen Geschossen sind die Abteilungen mit Publikums-lageplane zu den Entwurfen A und B. Oben Schaubild zu Entwurf B
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verkehr ubersichtlich und leicht auffindbar ausschlieblich 
an die Verkehrshallen uber dem Haupteingang gelegt. Es 
ist der grófrte Wert darauf gelegt worden, dafi alle Ab- 
teilungen, auch jene mit nur geringem oder gar keinem 
Publikumverkehr, unmittelbar erreichbar sind, so dali 
keine Dienststelle von dem Verkehr einer anderen be- 
ruhrt wird.

E r l a u t e r u n g  zu  E n t w u r f  B
In den Bedingungen ist darauf hingewiesen worden, dali 
die Stadt Berlin die Absicht hat, die Jagerstrafie spater 
durch das Gelande der Munze uber die Spree hinweg 
bis zum Schloftplatz weiterzufuhren. Fur den Fali, dali 
es sich bereits im Laufe der Bauzeit ermóglichen lassen 
sollte, vor der Holzgartenseite bis zur verlangerten Jager
strafie einen Platz anzulegen, liegt der Gedanke nahe, 
den Haupteingang zum Erweiterungsbau an diesen freien

Platz zu legen. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Ent
wurf B bearbeitet worden, der hinsichtlich der Gestaltung 
die dem Entwurf A zugrunde liegenden Gedanken im 
wesentlichen aufnimmt. Selbstverstandlich ist fur diesen 
Fali die Kurstrafie nur soweit verbreitert worden, ais dies 
die Belichtung der gegenuberliegenden Raume des Alt- 
baues erfordert. Auch beim Entwurf B ist der Verkehr zu 
den Wechseleinziehungskassen und zu den Hófen aus 
dem Durchgangsverkehr in der Kurstrafie heraus- 
genommen worden. Der Umstand, dafi die Verbreiterung 
der Kurstrafie wesentlich geringer angenommen werden 
konnte ais bei Entwurf A, und der Umstand, dafi die sud- 
liche Grenze der Holzgartenstrafie beibehalten werden 
konnte, ermóglichen grófiere Nutzflachen in den ein
zelnen Geschossen. Der Entwurf B kommt infolgedessen 
mit nur vier Obergeschossen aus.

Reichsbankbaudirektor W olff, Berlin

Architekt Kurt Frick, Kónigsberg. M itarbeiter Diplomingenieur Heinz Bahr, Danzig

Samtliche A u fn ah m en  von d e r Fotowerk- 
statt on d e r  N a tio n a lg a le r ie , F. Nitzsche
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Sdioubild vom Sfondpunkt B

Von der Haupthalle zweigen 
vier Nordsudfluge ab, die im 
ErdgeschoS vier Hallen, in den 
Obergeschossen teilbare Buro- 
raume airfnehmen. Alle L6- 
sungen dieser Art besitzen den 
Naditeil, da6 die Hofraume bis 
zur Unbrauchbarkeit verkleinert 
werden, eine Bedingung, die 
cllerdings in den Ausschrei-

bungsunterlagen nicht genugend betont 
worden ist, andernfalls ware sie erheblich 
starker beachtet worden. Die Burofluge! 
sind am Sudende der Bauanlage nur 
durch eine verglaste Galerie verbunden. 
Der Gestalter erweitert die Holzgarten- 
strafie auf 25 m, um unabhangig von der 
spateren Entwicklung dem Neubau eine 
genugende Wirkung zu sichern. Die dar- 
gestellte spatere Entwicklung des Platzes 
zwischen Neubaó und Jagerstrafie ver- 
dient Beachtung. Es ist bedauerlich, daft 
der hochgefuhrte Baukórper mit den 
ubrigen Teilen nicht gut zusammengeht 
und dafi der Einfahrtshof nicht gelóst ist. 
Die Formensprache des Entwurfes ist 
charaktervoll. Der Bearbeiter hat sich be- 
muht, an Ste!!e eines Verwaltungs- 
gebćudes eine „Reichsbank" zu schaffen.

Architekten Pinno und G rund , Dortm und

Aus der M odetlau fn ahm e ist d ie  

P1atzbildung,dieRandbebauung  
und die En fug ung  d e r H a llen  
deuH«łi zu ersehen (ygl. den  
Text auf der nóchiten Seife.;
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lm Inneren Berlins fehlt es an schónen Platzen; es ist je- 
doch sehr fraglich, ob der gewahlte Platz fur eine Platz- 
gestaltung im Stadtbild richtig liegt. Auf alle Falle ist ein 
offener Platz zwischen dem Lauf der Spree und der Kur- 
strafte vóllig unmóglich und wurde an Stelle eines Platzes 
eine Lucke bilden, auch wenn er mit Baumgruppen ein- 
gesaumt wurde. Die Gestaltung des Baukórpers dieses 
Entwurfes zeigt eine typische Randbebauung mit ihren 
Nachteilen, insbesondere in der Hofbebauung. Trotz
dem ist die Grundriftgestaltung klar, die beiden Kassen- 
hallen sind gut zur Eingangshalle gelegen. Ungunstig 
ist die Hóhenfuhrung der vierten Wand. Auf die Be- 
lichtung aller Buroraume, eine ungemein wichtige Forde
rung bei einem Betrieb mit etwa 5000 Angestellten, ist 
auch hier zu wenig Rucksicht genommen worden. Die 
Formensprache ist bemerkenswert, die Haltung der 
Fenster ist jedoch ubertrieben.

Professor Mies van der Rohe, Berlin
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Von einer Kopfhalle aus mit 15 m Breite 
und etwa 100 m Lange sind drei Haupt- 
kassenraume zuganglich, eine Lósung, 
die vom Reichsbankbauburo ais betriebs- 
technisch unzweckmafiig bezeichnet 
wird. Zu einer gleichwertigen Behand
lung der drei Hallen fehlen die betrieb- 
lichen Voraussetzungen. Fur den grofien 
Verkehr in den Hófen der Bank fehlt es 
an Raum. Fur eine spatere Erweiterung 
an der Nordseite ist der Eingang an der 
Kurstrafie ungeeignet und aufierdem mit 
dem Nachteil verbunden, dafi die Haupt- 
gebaudetrakte in der Ostwestrichtung, 
also mit ungunstiger Belichtung der Buro- 
raume, verlaufen. Damit ist der Entwurf 
an dieser Stelle praktisch wenig brauch- 
bar. Die Einfugung der Baukórper senk- 
recht zum Lauf der Spree sind Verstófie 
gegen die Gestaltungsgesetze. Die For- 
mensprache ist sehr beachtlich, wenn 
man damit zufrieden ist, dafi der Reichs- 
bankbau den Bankgeist ausdruckt und 
nicht entsprechend den Aufgaben der 
Bank ais Angelegenheit des gesamten 
Volkes gilt. Harmonie in den Formyer- 
haltnissen ist noch kein Erlebnis. Und 
dieses fehlt.

In d er M itte  d ie Kassenhalle, links W echseleinziehungskassen, rechts G eheim e Kredit- 
und D isko ntabte ilung. Unten die V erkehrsha lle , oben Tagestresor und G e ld za h le rrau m e

Professor Fritz Becker, Dusseldorf

Der Einbau der Bank bildet zusammen mit dem Altbau, 
dem verlangerten Flugel an der Spree und der Haupt- 
gebaudemasse eine ziemlich lebendige Einheit. Glucklich 
ist die Gestaltung des Platzes, die Einfugung des Haupt- 
kórpers und das Ubergreifen des Neubaues in den A lt
bau, weniger glucklich der Turm. Die Zuruckhaltung in 
der Hóhenentwicklung an der Spreeseite ist eine gunstige

Lósung. Von der Eingangshalle aus werden unter Be- 
rucksichtigung guter Besonnung gleichlaufende Flugel ent- 
wickelt. Die Betriebsgestaltung ist banktechnisch un- 
befriedigend, insbesondere sind die langgestreckten 
Kassenraume unbrauchbar. Schlecht sind auch die der 
roumlichen Wirkung der Halle abtraglichen Treppen- 
einbauten. Die Formensprache ist kraftvoll, aber unfrei.



□
Lageplan und Schaubild der Platzgestaltung  
nach Abbruch der Alten M unze

Architekten Pfeifer und Grofimann, M itarbeiter Dipl.-lng. Frisch und R. Fries, Mulheim
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Erdgeschoflgrundrifi

Bemerkenswert an d ieser A rb e it ist d ie  P la tzgesta ltung , d ie  eine gute  V erb indung  
zwischen N eu - und A ltb a u  e rre ich t. Die G ru n d rif ig e s ta ltu n g  z e ig t g ro fie  K la rhe it in a llen  
Raumen, d ie  von  d e r E ingangsha lle  a b h a n g ig  sind. Im ub rigen  ist de r B aukórpe r ais 
Ganzes un g eg lied e rt, d e r Zusam m enhang m it dem V e rb in d un g sb a u  ist unorganisch. Die 
Hófe sind eng, hoch und a u fie rd e m  schlecht be lich te t, auch d e r Formensprache fe h lt ein 
starker Ausdruck.

Professor Paul Mebes und Paul Emmerich, M itarbe iter Diplomingenieur Hermann Baum und Oskar Kurtzer, Berlin

Der Baukórper vor Abbruch der 
Alten Miinze (im Vordergrund). 
Rechts der Eingang, in der Mitte 
die Kassenhalle, links die Spree
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Die A rb e it g ib t w e rtvo lle  Ge- 
d anken  sow oh l fu r  d ie  E ingliede- 
rung des N eubaues  w ie  fu r  den 
A nsch lu fi an den A ltb a u . Be- 
m erkensw ert ist w e ite rh in , d a fi fu r 
den  Fali d e r D urch legung  der 
Ja g e rs tra fte  e in k le ine r geschlos- 
sener R e ichsbankp la tz  geschaffen 
w ird . D ie g ro fie  Lange d e r A u fien- 
se ite  d e r Bank an d e r Unter- 
w assers tra fie  kann sodann vorzug- 
lich w irken . A lle rd in g s  w ird  die

Lageplan und Schaubild der Bank nach 
Abbruch der M unze

Ansicht d e r P la tzan lage  nach de r E rw eiterung 
e rheb lich  ungunstiger. Dies ist um so bedaue r- 
licher, ais d e r E ingang bereits heute ais E ingang 
e iner Reichsbank w en ig  g luck lich  ist. D er Ent
w u rf e rfu llt im a llgem einen d ie  A n fo rde rungen  
an einen B ankbetrieb . Der Kassenraum ist gu t 
be lich te t. Die Formensprache ist ohne Leben.

Hans Holzbauer, Holzhausen a. Ammersee

S c h l u f i  f o l g t


