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A llo  R e c h t e  V o r b e h a l t e n

Entwurf zu einem Warenhaus in einer kleinen Stadt
M o n a t s w e t t b e w e r b  inVÄ.V.  B., m i t g e t e i l t  vom B e r i c h t e r s t a t t e r  des  B e u r t e i l u n g s a u s s c l i u s s e s  

R e g i e r u n g s -  u nd  B a u r a t  Habicht
(Schluß aus Nr. 21, S eite  171)

A bb. 2 4 7 —252. „ S o n n t a g m o r g e n “
D as H a u p ttrep p en h a u s  i s t  zu w e it in  den V erk au fsrau m  v o r

geschoben , so daß zw ischen  E in g an g  un d  T reppe ein E n gp aß  e n t
s te h t.  D e r E in g a n g  lie g t a rch itek to n isc h  u n b eg rü n d e t an belieb iger 
A chse. D as  A eu ßere  e r in n e r t s ta rk  
an  M essels W erth e im b au , L e ip 
z ig er P la tz . D ie  G eschoßein teilung  
k o m m tb e id en b e id en  O b ergeschossen  
im  A e u ß ern  n ic h t zum  A u sd ruck .
D ie  an g eo rd n e te  V e re in ig u n g  der 
G eschosse i s t  au s feuerpolizeilichen  
R ü ck s ich ten  u n z u lä ss ig . In  d e r P e r 
sp ek tiv e  w irk t d e r B au  g u t.
A bb. 2 58 — 258. „ V e i t e i  I t z i g “

D as P ro je k t h a t  denselben 
F e h le r  bozüglich  der L ag e  d e sH au p t-  
trep p en h au ses  w ie d e r E n tw u rf  
S on n tag m o rg en . D ie L ag e  der 
B u reau räu m e  im E rd g escho ß  i s t  zu 
b ean stand en . E in eN eb en trep p e  fehlt.
Im  A u friß  der H a u p tfro n t s tö r t  die 
g rö ß e re  B re ite  de r M itte lach se .
S o n st i s t  d ie F o rm en geb un g  befrie
d ig en d ; die F en ste rflächen  jedoch  
kö n n ten  k le in e r sein.

A bb. 265— 270. „ W e iß e  W o c h e “
D er G rundriß  e rfü llt  alle zu  ste llenden  A nfo rd eru ng en , 

m it  A u sn ahm e des feue rs iche ren  N eb en trep penh auses, das e tw as 
g rö ß e r  se in  m üß te. Schöne, d u rch  S tü tz e n  n ic h t b e e in trä c h tig te  

~  -  V erk au fsräum e von ein facher G ru n d 
form  sind  vorgesehen . D ie  A rc h ite k 
t u r  is t  re c h t g u t ;  besonders  i s t  an zu 
erkennen , d a ß a lle R ä u m e g u tb e le u c h -  
t e t  s ind , und  daß dennoch g röß ere  
W andflächen  dem B au k ö rp e r die g e 
w ü n sch te  G esch lossenheit geben.

E s  w urde  d e r A rb e it m it dem 
K en n w o rte  „ W e iß e  W o c h e “ ein 
g ro ßes V ere in san denk en  im  W erte  
von  100 M ., de r A rb e it  m it dem 
K en nw o rte  „ S k i z z e “ ein m itte l
großes V ere insandenken  im  W e rte  
von 50 M. und  den d re i A rb e iten  m it 
den K enn w orten  „ V e i t e i  I t z i g “ , 
„ S o n n t a g m o r g e n “ u nd  „ E in  
f e u e r s i c h e r e s  T r e p p e n h a u s “ je  
ein  k le ines V ere in sand en ken  im 
W e rte  von je  30  M. zu e rk an n t.

A ls  V e rfa sse r  e rg ab en  sich  bei 
O effnung der B rie fu m sch läg e  bei dem 
E n tw ü rfe  „ W e iß e  W o c h e “ H e rr  
R eg ie ru n g sb au fü h re r  Söipl.»Sng. H . 
V o l l r a t h  in B erlin , bei dem  E n t
w ü rfe  „ S k i z z e “ H e rr  R eg ie ru n g s
b au m e is te r  P . S i e f e r t  in  C h a r lo tte n 
b u rg ,  bei dem E n tw ü rfe  „ V e i t e i  
I t z i g “ H e rr  R eg ie ru n g sb au fü h re r  
® ip l.«3 ng . G. H e n t s c h e l  in C h a r
lo tte n b u rg , bei dem  E n tw u rfo  
„ S o n n t a g m o r g e n “ H e rr  R eg ie
ru n g sb a u fü h re r  ® ip l.= 3 n g . F r .  W. 
V i r c k  in  C h a r lo tte n b u rg  und  bei 
dem  E n ttv u rf  „ E i n  f e u e r s i c h e r e s  
T r e p p e n h a u s “ H e rr  R eg ie ru n g s 
b a u fü h re r  ® r .= 5 n g . B r a n d t  in  
D üsseldo rf.
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A bb. 2 5 9 — 264. „ S k i z z e “
A u ch  bei diesem  E n tw ü rfe  t r i t t  

das H au p ttrep p o n h a u s  zu  -weit in  den 
V e rk au fsrau m  vor. D e r V e rk au fs
rau m  w ird  seh r b e e in trä c h tig t  du rch  
die v ielen  S tü tz en , die zum  g roß en  
T eil übe rflü ssig  sind. S o n st i s t  der 
G ru n d riß  k la r  und  g u t  d ispon iert.
D ie A rc h ite k tu r  i s t  an sp rechen d ; 
eine A u flö sun g  der M auern  in 
F onsto rflächen  i s t  v e rm ieden ; t r o tz 
dem  sind  die R äum e noch genügend
be leuch te t. D ie D a rs te llu n g  k ön n te  A b b .247. K ennwort: „ S o n n t a g m o r g e n “
e tw as  w en ig er sk izzen haft sein . V erfasser: Regierungsbauführer 35ipl.=3ng. F. W. V ir c k
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Abb. 253 —258. K ennw ort: „ V e i t e i  I t z i g “ 
V erfasser; R egierungsbauftihrer Sipi.=3ng. G. H e n t s c h e lVenGi/ßrm rm -

A bb.24S—252. K ennw ort: „ S o n n t a g m o r g e n “ 
V erfasser: Regierungsbauftihrer S ip ü ä n g . P . W . V ir c k Abb. 259—264. K ennw ort: „ S k i z z e “ 

V erfasser: R egierungsbaum eister P . S i e f e r t
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V erfasser: R egierungsbau- 
führer S ipI.sgn j. H. V o l l r a t l i

Abb. 265 —270 
K enuwort: „ W e iß e  W o c h e
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W o c h e n s c h r i f t  d e s  A r c h i t e k t e n -Ve r e i n s  z u  B e r l i n
H E R A U S G E G E B E N  VOM VEREI NE 

N u m m e r  2 2 a  B erlin ,  M ittw och ," 5. Jun i 1912 VII. Jahrgang
A ll«  Raohte V o rb e h a lte n

Anträge auf Erlaß eines Wohmmgsgesotzes 
Aus den Beratungen des Hauses der Abgeordneten — 28. Sitzung am 2. M ärz 1912

P r ä s i d e n t  Dr. F r e i h e r r  von  E r f f a :  . . . W i r  treten deshalb in 
die B e r a t u n g  d e s  A n t r a g e s  Dr. A r e n d t  (M an sfo ld ) u n d  G e 
n o s s e n ,  Drucksache Nr. 71. und des A n t r a g e s  d o r  A b g e o r d 
n e t e n  F r a n k ,  L in z ,  Dr. W u o r m e l in g  u n d  G o n o s so n , Druck
sache Nr. 138, ein m it der Hoffnung, wenigstens die beiden A ntrag
steller zu hören.

( .W o r tla u t  d e s  A n t r a g s  Nr. 71:
1. dom  L a n d ta g e  in  d e r  n ä c h s t e n  S e s s io n  d e n  E n tw u r f  

e in e s  W o h n u n g s g e s o tz e s  z u r  B e s s e r u n g  d e r  W o h n u n g s 
v e r h ä l t n i s s e  f ü r  d ie  u n t e r  g r o ß s t ä d t i s c h e n  V e r h ä l t 
n i s s e n  l e b e n d e n  M e n s c h e n m a s s e n  v o r z n le g e n ;

2. e in e  U n t e r s u c h u n g  h e r b o iz u f i ih r e n ,  a u f  w e lc h e m  W e g e  
fei d u r c h  M a ß n a h m e n  d o r  G e s e tz g e b u n g  d e n  N o t s t ä n d e n

d e s  s t ä d t i s c h e n  R e a l k r e d i t s  e in  E n d e  g e m a c h t  w e rd e n  
[k a n n .)

( W o r t l a u t  d e s  A n t r a g s  N r. 138:
d ie  K ö n ig l ic h e  S t a a t s r o g i o r u n g  a u f z u f o r d e r n ,  d e m L a n d -  
t a g e  b a ld m ö g l i c h s t  d e n  E n tw u r f  e in e s  W o h n u n g s 
g e s o tz e s  z u n ä c h s t  w e n ig s te n s  z u r  B e s s e r u n g  d e r  W o h 
n u n g s v e r h ä l t n i s s e  f ü r  d ie  in  g r o ß e n  S t ä d t e n  u n d  I n d u -  
s t r i e g e g o n d e n  w o h n e n d e n  M a s s e n  v o n  M e n s c h e n  v o r z u 
l e g e n )

Als A ntragsteller hat das W ort dor Abgeordnete F rhr. v. Zedlitz.
F r h r .  v. Z e d l i t z  u n d  N e u k i r c h ,  A ntragsteller (freikons.): 

Auch in der Beschränkung, in der heute die Diskussion stattfinden 
wird, muß ich das Haus bitten, mir einige Z eit zuzuhören; denn der 
Gegenstand is t von solcher W ichtigkeit, daß wir ihn eigentlich kaum 
sachgemäß im Aufbrechen je tz t noch erledigen können.

Ohno Zweifel is t es eines K ulturstaatos und eines Staates, der 
sich auf christlicher Grundlage aufbaut, durchaus angemessen, daß in 
bezug auf die Fortführung der Sozialpolitik keinerlei Stillstand ein- 
tr itt. A llerdings fassen meine Freunde den Begriff Sozialpolitik etwas 
weiter, als er manchmal gefaßt wird. Sie fassen ihn im Sinne der 
Ehrenpflicht des Staates, den Schwachen Schutz zu gewähren, und 
zählen daher nach meiner Meinung m it vollem Recht auch eine w irk
same M ittelstandspolitik zu den Aufgaben einer staatlichen fürsorg
lichen Sozialpolitik. (Sehr richtig! bei den Freikonservativen.) Aber 
auch wenn man nicht lediglich die Fürsorge ins Auge faßt für die 
großo Masse der Bevölkerung, von der die Arbeiter einen großen Teil, 
wenn auch nicht das Ganze ausmachen, wird man für einen Kultnr- 
staat von einem Stillstand sozialer Fürsorge nicht ernstlich reden 
dürfen. Nun unterliegt es zurzeit keinem Zweifel, daß die A rbeiter
versicherungsgesetzgebung im Reiche bis zu einem gewissen Grade zu 
einem Ruhepunkt gekommen ist. W ir haben im letzten  Jah re  m it der 
Reichsversicherungsordnung, m it dem Gesetz über die Versicherung 
der Privatangestellten, weite Kreise neu in die Versicherungspflieht 
einbezogen, wir haben dem Erwerbsleben große, nach H underten von 
Millionen zählende Lasten auferlegt. Da is t es natürlich notwendig, 
daß zunächst diese neuen Gesetze sich in die Bevölkerung, in Volks
wirtschaft und Erwerbsleben voll einleben, ehe man auf diesom Gebiet 
zu neuen Fortschritten  schreiten kann.

W as den Arbeiterschutz anlangt, so, glaube ich, sind wir nach 
dieser Richtung, abgesehen von vielleicht einer Reihe besonders ge
fährlicher Berufe, doch zu einem Grade der Fürsorge gelangt, die für 
den Unternehm er m it so erheblichen Belästigungen verbunden ist, daß 
jedenfalls der erwerbstätige M ittelstand kaum noch mehr davon tragen 
kann. Auch auf diesem Gebiet wird man daher m it Vorsicht 
nur vorwärtsgehen, wird man im allgemeinen eine Beruhigung, 
eine Zeit des Einlobens abwarten müssen. Um so notwendiger 
aber erscheint es, einon Zweig, und zwar einen wichtigen Zweig 
sozialer Politik mehr ins Auge zu fassen als bisher, auf dem bis
her die staatliche Tätigkeit noch in nur geringem Maße sieh 
betätig t hat, das ist, die W ohnungsfürsorge, die, wie mir scheint, 
unter den Aufgaben der Sozialpolitik eine hervorragende Stellung ein- 
nehmon m uß; denn darüber kann kein Zweifel sein, daß die un
genügenden W ohnungen, daß die schlechten W ohnungen, daß das 
Zusammendrängen zahlreicher Menschen in den W ohnungen, die an 
sich kaum den Ansprüchen an menschenwürdige W obnungsgelasse 
entsprechen, die Quelle schwerer körperlicher wie sittlicher Gefahren 
in sich bergen. In den schlechten W ohnnngsverhältnissen, in der 
ZusammendräDgung von Massen in schlechten W ohnungen lieg t 
zweifellos eine der Hauptquellen der Tuberkulose, der K indersterb
lichkeit, auch der Syphilis, und was für sittliche Gefahren aus diesem 
Zusammenleben entstehen, darüber braucht man, glaube ich, keine 
W orte zu verlieren. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, und die 
öffentliche M einung ist in der letzten Zeit nach dieser Richtung, und 
zwar m it Recht, sehr rege geworden, daß die W ohnungsfürsorge nicht 
nur einer der wichtigsten Zweige staatlicher Sozialpolitik ist, sondern 
auch ein Gebiet, auf dem am dringlichsten ein Eingreifen des S taats 
erfordert wird.

Nun, meine Herren, haben wir im vorigen Jah re  den Versuch ge
m acht, bei dem Zweckverbandsgesetze Groß-Berlin die Fürsorge tiir 
Kleinwohnungen zu einer Aufgabe des Zweckverbandes zu machen. 
Bedauerlicherweise hat das Herrenhaus die betreffende Bestimmung 
wieder gestrichen, obwohl bekanntlich W ohnungsfürsorge und V er
kehrspolitik, dio dem Zweckvorband obliegen, sich Hand in Hand 
arbeiten müssen, wenn beide Zweige verständiger Kommunalpolitik 
sachgemäß arbeiten sollen. Als E rsatz für die gestrichene Bestim 
mung haben meine Freunde in Verbindung m it dem Zentrum  und 
ändern Parteien den A ntrag hier eingebracht, die Staatsregierung auf
zufordern, möglichst bald ein W ohnungsgesetz wenigstens für dio 
Großstädte und für die industriellen Zentren, wo Massenansammlungen 
von Menschen stattfinden, zu erlassen. (Zuruf bei den Sozialdemo
kraten: Und für das Land?)

Dieser A ntrag  is t znm Beschluß erhoben worden. Diese Forde
rungen des Abgeordnetenhauses haben aber bisher von der Regierung 
keine Folgen erfahren. Die Regierung hat sich bisher in Schweigen 
gehüllt; wir haben kein beschränktes W ohnungsgesetz erhalten und 
es liegen auch keinerlei Andeutungen vor, daß die Staatsregierung 
gewillt ist, in dieser oder der nächsten Session gesetzgeberisch vor- 
zugohen. Deshalb haben meine Freunde es für notwendig und
dringend erachtet, die Frage wiederum in Angriff zu nehmen und 
m it Nachdruck von der Staatsregierung zu verlangen, daß wenigstens 
in der Beschränkung auf die großstädtische Ansammlung von Massen 
möglichst bald ein W ohnungsgesetz erlassen wird.

Meine Herren, wenn ich zunächst dio Frage hier erörtern muß, 
warum wir uns darauf beschränken, ein W ohnungsgesetz für eine 
großstädtische Ansammlung von Menschen zu verlangen, so möchte 
ich darauf hinweisen, daß wir zwei ganz verschiedene Ursachen für 
dio verhältnismäßig schlechten W ohnuugsverhältnisse in Deutschland 
zu registrieren haben.

Einm al sind es die von früher her — ich will sagen, aus dem
M ittela lter — überkommenen Verhältnisse, die sich in die Bedürf
nisse des K ulturstaats noch nicht hineingewachsen haben. Solche 
finden wir überall oder vielfach auf dem flachen Land und in den 
kleinen S tädten, wo noch je tz t  manche in früherer Zeit als aus
reichend erachtete W ohnungsverhältnisse übriggeblieben sind, ob
wohl sie dem heutigen Bedürfnis und den heutigen Kulturanforde
rungen nicht mehr entsprechen. A uf diesem Gebiete wird man vor
aussichtlich ohne gesetzgeberisches Eingreifen vorwärts kommen. 
Hier w irkt die N atur der Dingo — auf dem Lande die schwierigen 
Arbeitorverhältnisse, in den S tädten dor Drang nach höheron K ultur
verhältnissen — an sich stark genug, um in Verbindung m it den ge
meinnützigen Einrichtungen, dio auf diesem Gebiete bestehen, allmäh
lich und sicher zur Besserung der betrefienden Verhältnisse zu 
führen, ohne daß es der Zwangsbestimmungen des S taats bedürfen 
wird.

Ich darf in dieser H insicht daran erinnern, daß, nachdem vor 
einiger Zeit — ich glaube, von der Landwirtschaftskam m er in Han
nover — aus Anlaß hj'gienischer M ißstände eine E nquete über die 
W ohnungsverhältnisse auf dem flachen Land in Hannover eingeleitet 
worden war und zu dem Ergebnisse geführt hatte, daß in dem einen 
oder dem ändern K reis — ich nenne den Kreis Hümmling —  die 
W ohnungsverhältnisse in den bäuerlichen W irtschaften keineswegs den 
Anforderungen sachgemäßer Hygiene entsprachen, ohne Schwierigkeiten 
m it Hilfe der hannoverschen Landesversicherungsanstalt dort eine 
Besserung herbeigeführt, ein W andel zu besseren V erhältnissen ein
getreten ist. So wird es auch in ändern Orten möglich sein, wenn 
immer die öffentlichen Einrichtungen, die für die Verbesserung der 
W ohnungsverhältnisse wirksam gem acht werden können, auch in 
vollem Umfang ihre K raft eiusetzen.

Abweichend davon liegen die V erhältnisse in denjenigen Teilen 
unsers Landes, in denen infolge der starken industriellen und kommer
ziellen Entwicklung an bestimmten Zentren in neuerer Zoit oiDe An
sammlung von Meuschenmassen stattgefunden hat, die infolge der 
industriellen Fortentwicklung von J a h r  zu J ah r noch anwächst. H ier 
haben sich Massen von Menschen zusammengefunden, die in den 
räumlich beschränkten Verhältnissen kaum noch ausreichend Platz 
finden. H ier finden wir die Massenwohnquartiere mit verschiedenen 
Höfen, m it zahlreichen Stockwerken, die Quartiere, in denen L uft und 
L icht an sich fehlt und in denen überdies Menschen in ungeheurer 
Masse zusammengepfercht sind. In  welchem Umfange das für Groß- 
Berlin, worauf neuerdings die öffentliche Aufm erksamkeit sich kon
zentriert hat, der Fall ist, is t ja  bekanntlich streitig . Von S tatistikern  
der Nachbarorte, namentlich der S tad t Schöneberg, wird die Behaup
tung aufgestellt, daß in Groß-Berlin nicht weniger als 40 %  der g e
samten Bevölkerung in übervölkerten Quartieren lebt, und daß 600000 
Einwohner in Quartieren leben, in denen mehr als fünf Personen auf 
ein Zimmer entfallen. Diese Behauptung is t bekanntlich sehr lebhaft 
bestritten  worden, und ich nehme an, daß sie im Lauf der Vorhand
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jungen noch lebhafter bestritten  werden wird. Ich eigne sio mir auch 
nicht an; ich kann nicht beurteilen, ob die Behauptungen, die sich 
allerdings auf die bewährte und wissenschaftlich anerkannte Mothode 
des früheren S tatistikers der S tad t Berlin Boeckh stutzen, richtig 
sind. Das aber, glaube ich, unterliegt keinem Zweifel, daß in 
Groß-Berlin wie in ändern Großstädten dieser A rt eine Masse 
von A rbeitern und ihnen sozial gleichgestellten Personen in 
W ohnquartieren leben, die nicht allein an sich kaum menschenwürdig 
sind, sondern in denon auch weit über das zulässige Maß hinaus 
Menschen, und zwar häufig nicht allein M itglieder derselben Familie, 
sondern Frem de m it der Familio zusammengepfercht sind. W elche 
Folgen das hat, habe ich bereits im Eingänge m einer Ausführungen 
erwähnt, und ich glaube, es ist oin dringendes staatliches, soziales, 
hum anitäres Kulturinteresse, hierin wirksame Besserung ein treten zu 
lassen.

Nun bin ich nicht entfernt der Meinung, daß durch ein staatliches 
Zwangsgesetz allein eine solche Bosserung herbeigoführt werden kann. 
Auch auf diesem Gebiete lieg t der Schwerpunkt des Fortschrittes in 
der positiven Tätigkeit, in der Beschaffung ausreichender und guter 
W ohngelegenhoiten für die in solchen Zentren zusammenfließende Be
völkerung. Dazu müssen gemeinnützige Einrichtungon, dazu müssen 
auch die Kommunen mitwirken, vor allen Dingen wird das Sache der 
P rivattä tigkoit sein, und dahin zielt ja  der zwoite Teil unsers An
trags, die Privattä tigkeit in den Stand zu setzen, ihrer Aufgabe, 
billige und gesunde Kleinwohnungen zu schaffen, auch voll genügen 
zu können.

Aber, meine Herren, die E rfahrung hat gelehrt, daß die Privat- 
tiitigkeit und die gemeinnützige Tätigkeit allein nicht zum Ziele 
führen. Es bleibt immer ein Gebiet übrig, auf dem ohne einen ornsten 
Zwang nicht vorwärtszukommen ist. Deshalb glaube ich, daß ein 
W ohnungsgesetz des Staates oin dringendes Bedürfnis ist. E in solches 
W ohnungsgesetz würde, wie mir scheint, vor allen Dingen M indest
forderungen für die Bewohnbarkeit von W ohnungen aufzustellen und 
damit die U nterlagen zu schaffen haben für eine wirksame W ohnungs
polizei. An einer solchen Unterlage fehlt es heute in der Tat. Die 
Polizei is t in manchen Fällen gegen schlechte und ungesunde W oh
nungsverhältnisse eingeschritteu, in dor Regel aber nur dann, wenn 
es sich um baupolizeiwidrige. W ohnungsvorhältnisse handelte. Gegen 
die Anhäufung von Massen in an sich zulässigen W ohnungsgelegen
heiten kann sie heute nur in den alleräußersten Fällen einschreiten; 
sonst fehlt ihr die gesetzliche Unterlage.

Nun unterliegt es keinem Zweifel, daß man, wenn man ein solches 
Mindestmaß für die Bewohnbarkeit von W ohnungen fordert, wenn man 
die Polizei in den Stand setzt, solche Bestimmungen durchzuführen, 
m it solcher Energie nur gegenüber neuen Verhältnissen eintreten kann, 
also da, wo es sich um neue Stadtteile handelt, vor allem, w o  es sieh 
um neu anziehende Personen handelt. Nach der letz teren Richtung 
hin würde eine straffe und energische W ohnungspolizei auch die 
günstige Folge haben, daß der heute zweifellos w eit über das Bedürfnis 
hinausgehende ungesunde Zudrang zu den großen S tädten einigermaßen 
eingedämmt wird, daß Personen, die nicht die volle geistige und s itt
liche Leistungsfähigkeit haben, in der Großstadt fortzukommen, vor 
dem Untergang in der Großstadt bewahrt und dem Lande erhalten 
werden, wo sio noch gu t und nützlich wirken können. In  Verbindung 
mit einer zweckmäßigen Gewerbepolizei, welche sachgemäß und energisch 
auf die Dezentralisation der Industrie von den V orstädton der großen 
Städte hinaus auf das Land wirkt, würde nach dieser Richtung hin 
eine der Quellon der schweren und gefährlichen Ansammlung von 
Menschen in einzelnen Zentren einigermaßen verstopft werden. Für 
die je tz t vorhandenen Verhältnisse würde naturgem äß eine lange und 
billige Uebergangsbestimmung Platz greifen m üssen; man würde erst 
dann m it voller Energie einschreiten können, wenn man zugleich denen,

denen die Belegung der jetz igen W ohnungen verboten werden soll, 
die Gelegenheit bieten kann, an anderer Stelle, unter für sie erschwing
lichen Preisen, bessere, auskömmlichere und reichlichere W ohnungs
gelegenheit zu finden. Aber nicht bloß nach der Richtung hin, daß 
man eine offenbare Lücke in der Summe der M aßregeln ausfüllt, 
welche notwendig sind, um bossore W ohnungsgelegenheiten zu schaffen, 
indem der staatlichen Polizoi die M öglichkeit des Eingreifens ge
schaffen wird, muß ein Vorgehen des Staates auf diesem Gebiete auch 
vorbildlich und anspornend für allo übrigen wirken. Solange der Stant 
— und das lieg t in Preußen überall in dor N atur der Dinge — sich 
von der Aufgabe fernhält, werden die Kommunen auch nicht m it 
aller Energie an die Lösung dieser Aufgabe gehen, wird die gemein
nützige T ätigkeit nicht den nötigen Ansporn zur Lösung solcher Auf- 

abon haben. Deshalb halten wir es für dringend notwendig, daß der 
taa t m it dem W ohnungsgesetz die Standarte dor W ohnnngsfürsorge 

als oino der ersten bedeutsamen sozialpolitischen Aufgaben für alle 
gemeinnützige Tätigkeit entrollt.

Meine Herren, wenn wir die Iudustriegegenden aus unserm 
A nträge fortgelassen haben, ha t das den Grund, daß in der T at für 
die Industriegegenden das Bedürfnis sehr verschieden ist. W ir haben 
in weiten Gegenden unserer Industrie eine weitgehende Fürsorge im 
staatlichen wie im privaten Bergbau; Krupp, die Elberfolder Farben 
und andere sorgen in so weitgehender W eise für die W ohnungs- 
golegonheit ihrer Arbeitor und auch für die Ausässigmachung der 
Arbeiter, daß es im Bereiche solcher Unternehm ungen eines staa t
lichen Eingreifens nicht bedarf. W ir sind der M einung, daß man im 
Intorosse eines wirksamen, godeihlichen Vorgehens die gesetzgebe
rische Aktion so weit als möglich einschränken, in positive Grenzen 
einfassen muß. Denn, meine H erren , wenn wir sehen, daß der S taat 
soit Jahren sich m it dem Gedanken eines W ohnungsgesetzes getragen 
hat, daß aber alle Versuche abortiert sind, daß man niemals zu irgend
einem positiven Ergebnis m it diesen Bemühungen gekommen ist, so 
liegt dor Grund in der Hauptsache darin, daß die V erhältnisse so 
außerordentlich verschieden sind, daß es unmöglich ist, ohne zu einer 
weitgehenden Schematisierung zu gelangen, ohne Bestimmungen zu 
treffen, die für große Teile unseres Landes nicht passen, ein Gesetz 
zu schaffen, das den Bedürfnissen der Menschenansammlungen in den 
G roßstädten entspricht. Andernfalls würde man das Netz m it so 
weiten Maschen konstruieren müssen, daß es am Ende des wirkungs
vollen Erfolges entbehren würde.

W enn man in Preußen die Landesgesetzgebung, um vorwärts zu 
kommen, zunächst auf die spruchreifen großstädtischen Verhältnisse 
beschränken m uß, so is t daraus naturgem äß ein noch stärkeres 
Moment gegen den Eingriff der Reichsgesetzgebung horzu- 
leiten. Ganz m it Rocht ha t der S taatssekretär dos Innern bei den 
letzten Verhandlungen im Reichstage darauf hingewiesen — und H err 
Graf Posadowsky ha t ähnliches im „Tag“ zum Ausdruck gebracht —. 
daß die Reichsgesetzgebung hier nu rsekundär, als Notbehelf, wenn die 
Landesgosetzgebung versagen sollte, eingreifen könnte, weil sie nie
mals in der Lage sein würde, den Verhältnissen so weit Rechnung 
zu tragen, wie es im Interesse der Sache, im In teresse  positiver, 
schaffender Tätigkeit unbedingt notwendig ist.

Meine Herren, ich glaube, wir haben alles Interesse, dafür zu 
sorgen, daß Preußen den W echsel, der neulich im Reichstag auf die 
Bundesstaaten gezogen worden ist, auch prompt einlöst. Ich bitte 
Sie daher: stimmen Sie unserm A ntrag und dem Zentrum santrage, 
der sich mit demselben durchaus verträgt, zu! Nehmen Sie beide A n
träge an und übon Sie dadurch einen notwendigen Druck, daß die 
Regierung sehr bald m it einem sachgemäßen W ohngesetz an uns 
herankommt, und wir in der Lage sind, diesem wichtigen Zweigo der 
sozialen Fürsorge denjenigen F ortsch ritt zu geben, dor eines K ultur
staates würdig ist. (Lebhafter Beifall rechts.) (F ortse tzu n g  folgt)

Im  V e r e in  D e u t s c h e r  M a s c h i n e n - I n g e n i e u r e  berich - I 
te te  H e rr  In g e n ie u r  E . E ich e l au  d e r H an d  von L ich tb ild e rn - 
ü b e r „ D ie  E l e k t r o t e c h n i k  a u f  d e r  I n t e r n a t i o n a l e n  I n 
d u s t r i e -  u n d  G e w e r b e a u s s t e l l u n g  T u r i n  1 9 1 1 “.

E n tg eg en  de r b ish erigen  P ra x is  de r B eleu ch tu n g  von W elt-  j  
au ss te llu n g en  t r a t  die G lü h lam p enb e leu eh tu ng  s ta rk  in  den 
H in te rg ru n d . D ies  fiel n ic h t n u r  bei der B e leu ch tu n g  de r W ege, 
so ndern  gan z  b eso n d ers  bei de r E ffe k tb e leu ch tu n g  der G ebäude 
auf. V ie lfach  h a tte  m an  davon abgesehen , die U m riß lin ien  de r 
G ebäude d u rch  G lü hlam pen  zu  m ark ie ren , u nd  m an h a tte  so g a r  
das H a u p te ffek ts tü c k  der A u ss te llu n g , das so g en an n te  W a ss e r 
schloß , im  w esen tlich en  du rch  in d irek te  B e leu c h tu n g  m itte ls  
S ch einw erfers  au sg e fü h rt. D e r V e rk eh r in n e rh a lb  des A u s
s te llu n g sg e län d es  w u rd e d u rch  E lek trom o b ile  in  d rei b is  fünf 
M inu ten  A b sta n d  v e rm itte lt . D en V e rk eh r ü b e r den Pofluß 
v e rm itte lte n  zw ei S eilbahnen  von 250 m und  160 m  L änge . 
A uß erd em  ko n n te  m an u n te rh a lb  de r H a u p tb rü c k e n  m itte ls  
eines P a a re s  en d lo ser B än d e r von  einem  U fer zum  än d ern  ge- | 
lan gen .

D ie  K ra f tv e rso rg u n g  d e r A u ss te llu n g  g e sch ah  in  über- [

w iegend er W eise  m it 6100 V o lt-, 50 P erio d en -D reh stro m . D iese 
S p an n u n g  und  P erio d en zah l i s t  m it derjen ig en  de r öffentlichen 
S tro m v erso rg u n g  T u rin s  id en tisch . Im  allg em einen  e rfo lg te  die 
S tro m erzeu g u n g  d u rch  A u ss te llu n g so b jek te  m itte ls  schnell 
lau fender T u rb ody nam o m asch inen  v e rsch ied en er B a u a r t  und  
d u rch  langsam  lau fende E in h e iten  m it  V erb ren n u n g sm o to ren . 
D ie deu tsch e  e lek tro tech n isch e  G ro ß in d u strie  w u rd e  in w ü rd ig e r 
u nd  im p o san te r W eise  d u rch  die S iem en s-S ch u c k ert-W e rk e  und  
die S iem ens & H alsko  A .-G . v e rtre te n . B eide F irm en  h a tte n  
u. a. au ch  ein k le ines w issen schaftlich es  K in em a to g rap h e n th ea te r  
e rr ich te t.

A u f dem  G ebiete d e r  H o ch sp an n u n g s tech n ik  ze ig te  eine 
A n zah l schw eizerische r, fran zö sisch e r und ita lie n isc h e r  F irm en  
S ch a ltan lag en  a lle r  A r t ,  z. T . u n te r  A n w en du ng  von  G lasiso la
to ren .

A u ß ero rd en tlich  umfangx-eich und in s t ru k t iv  w a ren  die elek 
tr is c h  b e trieb en en  Z u g fö rd e ru n g sm itte l, d ie D eu tsch lan d  a u s 
g e s te l l t  h a t te ,  w ie denn die d eu tsch e  In d u s tr ie  au ch  in  der 
E le k tro te ch n ik  au f einen in  T u r in  e rru n g e n en  vollen  u nd  re ich en  
E rfo lg  b licken  darf.


