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WOHNBAU TUT NOT
D E R  S T A A T  U N D  D I E  D R I T T E  

L E B E N S - N O T W E N D I G  KE1T
W a s  is t e in e  W o h n u n g ?

D ie  R e ic h s n o tv e r o r d n u n g .

D ie  Kritik d e r  B auw ir tscha ft .

D ie  B a u k o s te n  d e r  K le in s tw o h n u n g .

D ie  t r a g b a re  K le in s tm ie te  u n d  d ie  

h e u te  n o tw e n d ig e  B e z u s c h u s s u n g .

D ie  S ie d lu n g  u n d  ih re  A u fs ch l ie f tu n g .

V o r s c h la g e  u n d  A n r e g u n g e n .

Die dritte Lebensnotwendigkeit, neben Nahrnng Anzahl der besten Sachkenner dieser Aufgabe 

und Kleidung, die Wohnung ist wirtschaftlich und vereint, die, ausgehend von der Notverordnung 

volkswirtschaftlich betrachtet ein zweifach unge- vom 1. Dezember 1930 und den Reichsgrund- 

lostes Problem. ZunSchst vom allgemein soziałen satzen fiir den Kleinwohnungsbau vom 10. Januar 

Standpunkt aus gesehen: Was ist eine Wohnung? 1931, zu allen Fragen Stellung nehmen und klar 

Auf welche Wohnungsform hat auch der geringste am Schlusse ihrer Ausfiihrungen sagen, was zu 

Staatsbiirger ein Anrecht? Hierauf wird in einem geschehen habe, um der Schwierigkeiten Herr zu 

der ersten Aufsatze eingegangen. Denn unbedingt werden, um die Bahn fiir eine Yorwartsbewegung 

muB man sich iiber das Grundsatzliche im klaren freizumachen. DaB es ohne K ritik  an den staat- 

und einig sein, will man nicht aneinander vorbei- lichen Richtlinien hierbei nicht abgeht, ist unver- 

reden. Ferner aber handelt es sich um eine Auf- meidlich, aber wir wollen eine produktive K ritik 

gabe rein realpolitischer Natur, abgestimmt auf dieser Richtlinien bieten, die wir von einem Ver- 

die derzeitigen Verhaltnisse unseres Wirtschafts- treter des Reichsarbeitsministeriums kommen- 

kórpers. Yom hohen Flug des Rechtes, das m it tieren lassen. Ferner soli nach den Jahren der 

uns geboren, miissen wir uns in der Not der heu- m it Staatsmitteln gebauten Komfortwohnungen 

tigen Verhaltnisse den gangbaren Weg suchen, der jetzt die tragbare Miete der Kleinstwohnung und 

trotz der Enge aller Móglichkeiten das Erforder- die heute notwendige Bezuschussung, wie sie fiir 

liche, das Notwendige gibt und dariiber hinaus das Jahr 1931 zu erwarten ist, an Beispielen der 

uns vor Fehlern bewahrt, die gerade bei der Her- Praxis festgestellt werden.

stellung von Wohnraum fiir Generationen zum So hoffen wir, auch iiber das Baujahr 1931 

Ungliick werden und Verschwendung von Volks- hinaus wichtige Fingerzeige m it der hier ge- 

vermógen bedeuten kónnen. botenen Arbeit geben zu konnen. W ir weisen

Hier immer mehr Klarheit zu schaffen, muB ais nochmals die verantwortlichen Stellen auf die 

ein wirkliches Gebot der Stunde bezeichnet wer- klar umrissenen programmatischen Wiinsche am 

den. Diese Klarheit und Klarung kann aber nur Schlusse eines jeden Aufsatzes hin, Wiinsche, die 

durch die Berufenen herbeigefiihrt werden. —  ais notwendige Forderungen der Bauwirtschaft 

W ir haben deshalb auf den folgenden Seiten eine an die Adresse des Staates gerichtet sind.
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GRENZEN DER WOHNUNGSVERKLEINERUNG!
V O N  S T A D T B A U R A T  A . D . PROF. BRUNO T A U T , BERLIN  •  11 A B B ILD U N G E N

Der Yerkleinerung der Wohnung sind Grenzen gesteckt. 
Man kann dariiber diskutieren, wo die genaue Stelle dieser 
Grenze sich befindet, man kann jedoch nicht dariiber dis
kutieren, daB tatsachlich Grenzen vorhanden sind.

Woran konnen diese Grenzen erkannt werden?
Es gabe zwei Seiten, von denen her die Antwort kom- 

men kónnte; einmal von der Seite des Bediirfnisses her, 
also vom Konsument en, und das andere Mai von der Seite 
der Herstellung, also vom Produzenten.

Bei genauerer Uberlegung diirfte die zweite Seite die 
wichtigere sein. Die Bewohner, also die Konsumenten sind 
fiir die Ware Wohnung insofern heute nicht von ausschlag- 
gebender Bedeutung, ais eine Wohnungszuteilung ent- 
sprechend dem Bediirfnis und iiberhaupt eine Norm fiir 
Wohnungen in Beziehung zur Zahl und Art der Bewohner 
bei uns vSUig fehlt. Das zusatzliche Reichswohnungs- 
programm vom Sommer 1930, das die WohnungsgroBen sehr 
stark herabsetzte, sprach ganz allgemein von den „bediirf- 
tigsten Kreisen m i t  Kindern“, denen die yerkleinerten 
Kleinwohnungen zu dienen hatten. Schon damals gab Herr 
Ministerialrat Wiilz in seinem Kommentar dazu die Kinder 
bei den allerkleinsten Wohnungen auf, und heute sollen die 
kleinsten Wohnungseinheiten nach den eindeutigen behord- 
lichen AuBerungen, den Richtlinien usw. nur zwei Personen
o h n e Kinder dienen, was besonders fiir die Einzimmer- 
wohnung von 36 qm zu gelten hat. Es ist aber nidit anzu- 
nehmen, daB die Regieiung sich durch das Wohnungs- 
programm in Gegensatz zu § 218 stellen und die Wohnung 
ais Mittel zur Geburtenverhinderung verwenden will. Daher 
diirfte die Zahl von mindestens drei Personen, also Ehe- 
paar mit Kind, die kleinste Zahl sein, mit der man bei 
einer Wohnungseinheit zu rechnen hat. In der Wirklichkeit 
aber sieht nun auch diese Frage sehr viel anders aus: die 
Erhebungen unter der Bewohnerschaft eines Teils von 
Berlin z. B. haben in letzter Zeit gezeigt, daB iiberhaupt 
das Vorhandensein von nur zwei Personen in einer Woh- 
nung ziemlich seiten ist, und daB unter allen Wohnungen, 
und wenn sie auch nur aus Kiiche allein bestehen, die Be- 
legung mit weniger ais vier Personen noch nicht die Halfte 
auszumachen scheint. Dagegen findet man sehr oft sieben 
Personen in einer Wohnung. In unserer Welt ist eben Ein- 
engung der Wohnung identisch mit Einengung des Ein- 
kommens, dies wiederum mit Einengung des Lebensraums, 
d. h. starkerer Zusammendrangung.

Wie wird aber die GroBe der einzelnen R a u m e vom 
Bedarf her am besten entschieden? Man diirfte heute wohl 
schon ziemlich allgemein auch in noch so eigenbrodlerischen 
Architektenkreisen iiber die Zuspitzung des Funktions- 
gedankens im GrundriB hinweggekommen sein, die sich darin 
zeigte, daB man den Platz zum Essen, Schlafen usw. wo- 
miiglich unter genauester Angabe der einzelnen Betten, ob 
fiir Erwachsene oder Kinder, im GrundriB bereits fest- 
legte. Ganz im Gegensatz dazu muB man angesichts der 
vollig amorphen Masse der gesamten Mieterschaft bei jedem 
Raum mehr daran denken, daB er fiir sich zum Wohnen in 
der yielfachen Bedeutung die6es Wortes zu gebrauchen ist; 
denn die Heimarbeit spielt auch in der GroBstadt eine sehr 
bedeutende Rolle. Raume von 6 — sechs —  qm, wie sie 
noch das Zusatzprogramm des Reiches enthielt, wird man 
heute wohl nicht mehr ernst nehmen. Man sollte nach 
Moglichkeit keinen Raum der Wohnung unter 12 qm her- 
untergehen lassen und die allzu enge Aufteilung des Grund- 
risses mit Riicksicht auf die Ungeziefergefahr, auf die er- 
schwerte Reinigung usw. yermeiden. In Berlin wird die 
Wohnkiiche westdeutscher Art abgelehnt; auf der Gehag- 
ausstellung auBerten sich nur Leute aus dem Berliner 
Westen dafiir, die an sich selber nicht die Probe auf dag 
Exempel machen.

Wenn man in diesen soeben auszugsweise aufgezahlten 
Dingen die durch den Konsum im groBen ganzen gestellten 
Forderungen sieht, so muB man doch sagen, daB dabei fast 
alles dem Gefiihl iiberlassen bleibt. Weder kann man von 
den einzelnen Bewohnern ein biindiges Urteil erwarten, 
uoch ist die soziale Situation klar genug, um daraus biindige 
Schliisse fiir die minimalen Anforderungen an die Ware 
Wohnung zu ziehen. Und angesichts der unerhórten Ver- 
schiedenheiten in der Schichtung der Konsumentenschaft, 
ja angesichts der unerhort yerschiedenartigen Preise fiir 
diese Ware, also der bis zu 300 v. H. schwankenden Miete

kann man auch nichts fiir den Qualitatsausgleich dieser 
Ware aus Angebot und Nachfrage erwarten.

Der einzig sichere Standpunkt gegeniiber dem Problem 
der Wohnungsverkleinerung und der Auffindung der rich- 
tigen Grenze ist demnach wohl nur auf der Seite der 
Technik zu finden. Die Produzenten dieser Ware sind eben 
die Techniker, also alle diejenigen, die bei Entwurf, Bau- 
leitung und Ausfiihrung der Wohnungsbauten beteiligt sind. 
Ebenso wie man sich bei anderen Konsumdingen nicht un- 
gestraft iiber die Gesetze der Produktion hinwegsetzen 
kann, so auch bei der Wohnung. Wenn Ford seinen kleinen 
Wagen nicht unter dem bekannten Sedantyp mit yier bis 
fiinf Platzen yerkleinert hat, so zeigt er, daB er im Gegen
satz zu yielen anderen Automobilfabrikanten, dereń bunt 
lackierte Blechdosen in den StraBen herumfahren, nicht 
den Blick dafiir verloren hat, was iiberhaupt ein Auto ist. 
Und wenn eine Wohnung wenigstens zwei anstandige Raume 
aufweist, in denen leidlich beąuem zwei Eltem und zwei 
Kinder, zur Not auch noch ein drittes leben konnen, so 
besteht hier eine yollige Analogie zu dem Wagen fiir vier 
bis fiinf Personen.

Ist diese Grenze aber nicht willkiirlich gezogen?
Rein technisch beriihrt die WohnungsgroBe ais solche 

den Bau sehr wenig hinsichtlich seines groBen konstruk- 
tiven Gefuges. Die Fragen der Spezialkonstruktionen, auch 
mancher Spezialanlagen wie z. B. des Laubenganghauses 
schalten hier im wesentlichen aus. Was das Technische aber 
beeinfluBt, sind diejenigen Einzelteile der Wohnung, die 
im wesentlichen unabhangig von der GroBe der Wohnung 
sind: also die Treppe, Bad, Klosett und Kiiche mit ihren 
Leitungen und Einrichtungen, sowie der Fluranteil. Bei 
der 36-qm-Wohnung mit nur einem Zimmer verhalten sich 
diese Teile zum eigentlichen Wohnraum wie 1 : 1 (genau 
19,3:20,5) wahrend sie bei der 3%-Zimmerwohnung das 
Verhaltnis 1 : 3 zeigen. Wenn man annimmt, daB diese Be- 
standteile noch bei fiinf Zimmern oder zehn Personen be- 
quem ausreichen, so bedeutet das die D-Zug-Lokomotive vor 
dem Bummelzug, da vier Fiinftel des fiir die obigen Dinge 
investierten Kapitals in Wirklichkeit nicht ausgenutzt sind. 
Es ist naturlich, daB die Baukosten dieser Tatsache gemaB 
mit zunehmender Kleinheit in auBerordentlich rapidem 
MaBe ansteigen, wobei die Kurve, besonders wenn sie die 
Zweizimmerwohnung iiberschreitet, mit der Steilheit des 
Matterhorns in die Hóhe steigt. So sind z. B. die Ein- 
heitsbaukosten bei einem Zimmer (36 qm) schon um 18 ▼. H. 
hoher (bei auBerst vorsichtiger Berechnung) ais bei einer 
Wohnung mit 2% Zimmern und 60 qm. Die Ziffern fiir die 
Bewirtschaftung aber wachsen noch erheblich rapider. Was 
dort 18 v. H. waren, werden bei der Bewirtschaftung, also 
keineswegs einmalig, sondern von Jahr zu Jahr laufend, 
33 v. H., ebenfalls auf den Quadratmeter gesamte Wohn- 
flachę bezogen.

Bei alledem ist noch der VerschleiB vollkommen auBer 
acht gelassen worden. Hierfiir ist es wesentlich schwerer, 
Zahlenmaterial aufzufiihren, weil die Qualitat der Bauaus- 
fiihrung die letzte Entscheidung bringt. Wenn schon vor 
dem Kriege der Berliner Spar- und Bauverein die Aus- 
fiihrung hinsichtlich technischer Einzelheiten (i. B. Trenn- 
wande) bei seinen wenigen Einzimmerwohnungen gegeniiber 
den groBeren Wohnungen solider und kraftiger wahlte, so 
tat er es aus der ganz richtigen Uberlegung, daB mit der 
Kleinheit der Wohnung auch der VerschleiB zunimmt. Um 
die Reparaturen denen der groBeren Wohnungen anzu- 
passen, wahlte er eine bessere Ausfiihrung. Bei den hentigen 
Tendenzen aber soli ja eigentlich das Gegenteil eintreten, 
da die bisherige Ausfiihrung schon fiir „Luxus“ erklart 
wird. Der so entstehende YerschleiB ist dann aber iiber- 
haupt nicht mehr zu halten, und man kann nur sagen, daB 
die Bauherren gut tun werden, wenn sie bei den Kleinst- 
wohnungen proportional zur Verkleinerung und zur Quali- 
tatsminderung entsprechend erhóhte Unterhaltungskosten in 
ihre Verwaltung mit einkalkulieren.

Im Rahmen dieses Beitrags kann es nur darauf an- 
kommen, auf einige besonders wichtige Gesichtspunkte hin- 
zuweisen. Wenn sonst vieles unerwahnt bleiben muB, so 
soli wenigstens auf eine Seite der móglichen Ersparnisse 
hingewiesen werden, das ist die ErschlieBung. Die Fahr- 
straBendecke kann man heute mit Rucksicht auf die groBen 
Lastwagen nicht ohne kraftige Unterbetonierung ausfiihren;
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H au p tw o h n rau m  d e r  r / . -Z im m e r -W o h n u n g  von 43 qm B alko n  d e r  1 V i-Z im m e r-W o h n u n g  von K U che und  
H a u p tw o h n ra u m  zu g S n g llch

K in d erz im m er d e r  2 V i-Z im m e r-W o h n u n g  von 56 qm  
(m it K la p p b e tte n )

Aus dem  W o h n s c h la fz im m e r d e r  K le in s tw o h n u n g  E B -, A rb e its -  und A u fe n th a lts k O c h e  von 10 qm  d e r
von 36 qm  1 -Z im m e r-K ie in w o h n u n g

IN N E N A U F N A H M E N  V O N  K L E IN S T W O H N U N G S M O D E L L E N  DER G EHAG  
G E M E IN N . H E IM S T A T T E N -S P A R - U N D  B A U -A .G ., B ER LIN

K in d e rz im m e r d e r  3 -Z im m e r-W o h n u n g  von 60 qm
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man kann aber solche FahrstraBen sehr oft durch Geh- 
wege ersetzen und samtliche WohnstraBen ais Einbahn- 
straBen mit Ausweichstellen anlegen. Bei einem groBen 
Entgegenkommen der Tiefbau- und StraBenbauamter ware 
es sehr wohl moglich, von dieser Seite her auch in manchen 
anderen sich summierenden „Kleinigkeiten“ die Her- 
stellungskosten der Wohnung herabzusetzen.

Ohne auf weiteres einzugehen, muB man hier mit einem 
StoBseufzer schlieBen, wenn man an die vielfach undank- 
baren und ungedankten Bemiihungen der Techniker denkt. 
Es muBte mit aller Energie dafiir gesorgt werden, daB 
nicht, wie es bisher geschieht, die Miete zum MaBstab fiir 
die technische Leistung genommen wird. Diese, die bei 
eigenen Arbeiten zwischen 8,50 RM und 16 RM je 1 qm 
Wohnflache und Jahr im yorigen Jahr geschwankt hat und 
die, wie bereits erwahnt, noch viel groBeren Schwankungen 
unterworfen ist, ist k e i n objektiver MaBstab, sondern al»- 
hangig von den Zufallen der Finanzierung, von den sehr 
verschiedenartigen Voraussetzungen der Geldhergabe und 
manchmal vielleicht auch von anderen Dingen. Die Tech
niker haben das gute Recht, daB ihre Leistung einem wirk- 
lich objektiven MaBstab unterworfen wird, und dieser ist 
eben die Qualitat der Ausfiihrung, in Beziehung gesetzt zu 
den Baukostcn. Es diirfte sich empfehlen, fiir die Qualitat 
verschiedene Grade einzuftthren, die stufenweise einer be- 
stimmten Gute der Ausfiihrung und Soliditat der Materi- 
alien auf Grund von korrespondierenden Baubeschreibungen 
entsprechen. Dies ist wichtig, weil die Kleinwohnung 
wegen ihres VerschleiBes einen Ausgleich in der Soliditat 
der AusfUhrung braucht, wenn sie in der Zukunft nicht 
schwere Sorgen hervorrufen soli.

Welches sind also die wichtigsten Forderungen?
Die WohnungsgróBe diirfte keineswegs 45 qm, d. h. Kiiche 

und zwei Wohnraume unterschreiten. Ist das Bad „Luxus“?

Es kostet an Miete 400 RM . 8 v. H. =  32 RM jahrlich oder 
2,50 RM monatlich, was noch nicht einmal ausreicht, damit 
im Monat vier Personen ein einmaliges Wannenbad in der 
Badeanstalt nehmen (das Fahrgeld fehlt). Die Dusche ist 
keine Ersparnis und ihr Wasserverbrauch eher groBer ais 
kleiner. Ist der Balkon „Luxus“ ? Er kostet eine Monats- 
miete von 2 RM und diirfte bei der heutigen Verknappung 
des Wohlfahrtswesens im Eingehen der Kinderhorte gerade 
am Mietshause eine erhohte Bedeutung fiir die Erweiterung 
des Wohnraumes haben.

Warum keine Einzimmerwohnung? Schon der Ausdruck 
„Einzimmerwohnung" mit der Annahme von zwei Be- 
wohnern ist ein Widerspruch in sich; denn in diesem Fali 
handelt es sich nicht um eine „Wohnung“, sondern um ein 
Apartment, das zu einer ganz anderen Baugattung gehort. 
Im anderen Falle aber wiirde ein Wohnungselend, ein 
„funkelnagelneues“ hingebaut werden, das wohl niemand, 
auch nicht die Regierung wiinschen kann. Dagegen ist es 
berechtigt, daB Apartments fiir zwei Personen in ihrer 
Mietsberechnung eine Erleichterung durch Hauszinssteuer- 
hypotheken und dergleichen erhalten, die den iibrigen 
Wohnungen entspricht. Vom technischen Standpunkt aus 
gehoren solche kleinste Wohneinheiten zu einem groBeren 
Hausganzen zusammen, sie bediirfen einer gemeinsamen 
Yerwaltung und Bewirtschaftung und kónnen ais Einzel- 
zellen des Wohnens sehr erheblich verkleinert und verein- 
facht werden. Das ist moglich, weil die Belegung kon- 
trollierbar bleibt. Damit wiirde die kleine Schicht erreicht 
werden, die sich in den verschiedenen Umfragen fiir die 
Einzimmerwohnung ausgesprochen hat. Und der Wohnungs- 
markt wiirde dadurch die Erleichterung erfahren, um 
derentwillen im wesentlichen wohl die ganze seit dem 
Sommer laufende und so viel Staub aufwirbelnde Aktion 
unternommen worden ist. —

17 ,-Z im m « r-W o h n u n g  won 2 'll>Z im m «r*W o h n u n fl von
43 qm  56 qm

1 :200
1 -Z im m e r -W o h n u n g  von  
36 qm  f l l r  K in d erlo se  E h e - 
p a a re , A lte rs re n tn e r  u * w .,  
W o h n s c h la tz im m e r-T y p

1 •Z im m e r -W o h n u n g  von  
36 qm  fUr K in d arlo s e  E ho - 
p a a re .A lta rs re n tn e ru s w .,  
W o h n k U c h e n -T y p

K LE IN S TW O H N U N G S -G R U N D R IS S E  DER G EH AG , 
G E M E IN . H E IM S T A T T E N -S P A R - U N D  B A U -A .G ., B ER LIN , FOR D A S  B A U P R O G R A M M  1931

212



ALS WIRTSCHAFTLICHES. WOHN- 
TECHNISCHES UND RAUMGESTALTERISCMES PROBLEM
VOM A R C H . B D A  B A U R A T  A L E X A N D E R  K L E IN , BERLIN  •  21 A B B ILD U N O E N

O roB sied lung  
Bad D d rre n b e rg . 
A uB enganghaus  

M ie tsw o h n u n g . 
D u rc h b llc k  d u rc h  

die  S c h ie b e ttir  
aus dam  S c h la f-  

z im m e r zum  
W o h n ra u m

(V g l. O rundriB  
A b b . 5)

Das Ende 1930 herausgegebene Notprogramm entspricht 
im wesentlichen dem zusatjlidien Bauprogramm vom 14. Juli 
1930, bedeutet diesem gegeniiber aber insofern einen Fort- 
schritt, ais die neuen Vorschriften eine gewisse Elastizitat 
besitjen. So werden z. B. maBige Erhohungen der vor- 
gesAriebenen Wohnfladien zugelassen und die Verwendung 
von zentralen Einrichtungen (Warmwasserversorgung, Zen- 
tralheizung, Waschereien, Bad) wird nicht wie im Zusat;- 
programm rigoros verboten, sondern unter gewis9en Vor- 
aussetjungen zugelassen.

Der Architekt ist durch diese Verordnung selbstverstand- 
lich vor eine ganz neue Aufgabe gestellt. Er muB in dem 
sehr engen Rahmen der Notverordnung wirtschaftlidie 
Wohnungen sdiaffen, die in hygienischer, wohntedinisdier

und raumgestalterisdier Hinsicht den gegenwartigen Lebens- 
anforderungen entsprechen. Volkswirtsdiaftlidi werden sich 
gute Losungen nur erzielen lassen, wenn man der Entwurfs- 
arbeit das Prinzip der funktionellen Wohnung zugrundelegt.

Zweifellos muB bei der Planung von der erforderlichen 
Bettenzahl ausgegangen werden. Diese bestimmt zusammen 
mit dem hygienisch erforderlichen Luftraum, den notigen 
Bewegungsfladien und dem Raum fur die Mobel die Ab- 
messungen der Wohnung.

Zu beriicksichtigen ist, daB bei bestimmter Bettenzahl die 
WohnungsgroBe von der Wohnform, der Bautiefe und dem 
Heizungssystem abhangig ist.

Bei Beurteilung der Frage nach der WohnungsgroBe 
muB auch bedacht werden, daB ein Wohnungswechsel wegen

2

O ro B aiad lu n g  Bad D U rre n b e rg . E ta g e n h a u s -M ie ts -  
w o h n u n g . B llc k  vo m  T re p p a n p o d a s t zum  H a u s -

e in g a n g .(V g l. A b b . 4 )

O ro B tied lu n g  Bad D O rran b e rg . A u B e n g a n g h a u s -  
M ie tsw o h n u n g . K U che m it e in g e b a u te n  M O b e ln , 
ko m b ln ie rten  SpU l- und A u s g u B b e c k e n . (V g l. A b b . 5)
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6

fntm ungsskó fiir Jen HingeMen 
udrfanfenstt''

4  G ro B «ied lu n g  B ad D O rren b e rg . ń a g e n h ł u i -  
M ie ts w o h n u n g . N u tz fia c h e  54 ,13  ( im , M o n a ts -  
m ie te  48 ,54  RM  (fOr 3>/, B e tte n )

5 G roB sled lu ng  B ad D O rren b e rg . A u B e n g a n g -
h a u s -M ie ts w o h n u n g . N u tz fia c h e  41 ,72  q m , 
M o n a ts m ie te  37,41 R M  (fU r 2 '/, B e tte n )

6 G ru n d riB s tu d ien  im  R ah m en  d e s  Z u s a tz -  
p ro g ra m m s  1930. A u B e n g a n g h a u s -M le ts -  
w o h n u n g . 3 1/, B e tte n . 45 qm  N u tz fia c h e

7 G ru n d riB stu d ien  im  R ah m en  d e s  Z u s a tz -  
p ro g ra m m s  1930. A u B e n g a n g h a u s -M ie ts -  
w o hnu ng . 2*/« B e tte n . 35 ,95  qm  N u tz fia c h e

8 G ru n d riB stu d ien  Im  R ah m en  d e s  Z u s a tz -  
p ro g ra m m s  1930. V ie rs p 8 n n e r  m it  o ffe n e n  
o a n g e n . V o lls ta n d ig e  D u rch lU ftu n g  und  
S o n n e n la g e  s B m tlic h e r W o h n ra u m e . A n g e re g t  
d u rc h  a h n lic h e  LB sungen d e s  H a m b u rg e r  
W e ttb e w e rb e s .

N u tz fia c h e n  a  fUr 3 V. B e tten  48 ,70  qm
b fUr 2V. B e tten  36 ,00  qm
c  fUr 2 B e tte n  32 ,90 qm

9 G ru n d riB stu d ien  im  R ah m en  d e s  Z u s a tz -  
p ro g ra m m s  1930. Is o m e tr is c h e r  S c h n itt 
(V g l. G rundriB  A b b . 6)

A R C H IT E K T  BDA
B A U R A T A LE X A N D E R  K L E IN , BERLIN

5

8,25

f/rt/uty. fu r £/rt/uffg. fu rHJogedoden Kuctenscfiwk .
LAUBEN6ANG

7 ~S9 ~

veranderten Familienbestandes mit der Zeit immer einfadier wird. 
In den GroBsiedlungen gibt es immer eine Auswahl nahebeiein- 
anderliegender Wohnungen vers(Łiedener GroBen. AuBerdem wird 
jeder Umzug durch die fortsdireitende Normalisierung der Ein- 
richtungsgegenstande, Gardinen usw. und eingebaute Mobel wesent- 
lidi erleichtert.

Bei der praktisdien Losung der eben gestellten Aufgabe wird der 
Architekt fiir jede WohnungsgroBe die fiir diese wirtschaftlidiste 
Wohnform finden miissen (treppenlose Hauser, Einfamilienhauser, 
Laubenganghauser, Miethauser in Form von Zweispannern, Drei- 
spannern, Vierspannern usw.). Es wird dabei auch der Bodenpreis 
beriicksichtigt und selbstverstandlich die wohntechnischen, hygieni- 
schen und raumgestalterischen Forderungen im Auge behalten werden 
miissen.

DaB es in der Praxis des Wohnungsbaues bisher nicht gelungen 
ist, Wohnungen hoherer Qualitat zu tragbaren Mieten zu erstellen, 
liegt zum groBen Teil an den in yolkswirtschaftlichem Sinne auBerst 
ungiinstigen Finanzierungs- und Beleihungsmethoden. Solange eidi 
die Finanzierung nach der Kubikmeterzahl umbauten Raumes und 
die Beleihung nach der bebauten Flachę, statt nach der Leistung 
(Belegung und Wohnwert) richtet, ist es fiir den Bauherrn natiir- 
lich yorteilhaft, móglichst groBe Bautiefen und eine moglichst ge- 
ringe Anzahl moglichst hoher und móglichst groBer Raume zu er- 
reichen.

Da der Architekt so gezwungen ist, groBe Bautiefen und Hóhen 
zu wahlen, die iiber die Forderungen der Hygiene der Raum- 
gestaltung hinausgehen, ist bei Beibehaltung einer bestimmten 
Kubikmeterzahl eine Differenzierung der Raume nadi ihren Funk- 
tionen sowie die Schaffung einer geniigenden Anzahl Raume, um

LAUBEN6ANG
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G ro B s ie d lu n g  
B ad D U rre n b e rg . 

E ta g e n h a u s -M ie ts -  
w o h n u n g . 

(V g l. G run drIB  A b b . 4 .)

W o h n rau m  m it R u h e e c k e  
und B lic k  In d a s  S c h la f-  

z lm m t r

die Kinder nach dem Geschlecht und Eltern- und Kinder- 
schlafzimmer zu trennen, schwer oder gar nicht durchfiihr- 
bar. Ebenso ist eine geniigende Durchsonnung und Be- 
licbtung der allzu tiefen Raume nicht denkbał.

Bei den abgebildeten Beispielen war dahin gestrebt 
worden, die Nachteile der zwangslaufig engen Raume zu 
vermeiden und die Wohnung trot} der beschriinkten Flachę 
wohntechnisdi einwandfrei zu gestalten. Folgendes ist er- 
wiinscht:

1. Móglichst groBe Weitraumigkeit zu erreichen, d. h. 
durch Durchblicke von einem Raum in die anderen 
den Eindruck der Enge zu yermeiden.

2. Durch breite Schiebetiiren und entsprechende An- 
ordnung der Fenster die Wohnung in eine ver- 
bindende Beziehung zur AuBenwelt zu bringen, d. h. 
gewissermaBen die Umgebung heranzubringen und 
Ausblicke in dieselbe zu gewahren.

3. Die Bewegungsflachen zu erweitern, damit nach Auf-

stellung der notigen Móbel móglichst groBe zusammen- 
hangende freie Flachen verbleibei}.

4. Eine leichte Beobachtung der Kinder durch die 
Eltern zu ermoglichen und das Gefiihl des Zusammen- 
lebens der Familienmitglieder zu steigern.

5. Moglichste Ausnutzung des Sonnenlichtes und móg
lichst vollkommene Durchsonnung der Wohnung.

6. Den Luftraum des Elternschlafzimmers und des 
Kinderzimmers durch Anordnung von Schiebetiiren 
auf Kosten des Wohnraumes zu yergróBern, was 
wahrend der Nadit besOnders wichtig ist.

7. Alle Nachteile einer abgeschlossenen Kiiche (er- 
schwerte Beobachtung der Kinder von der Kiiche aus, 
des Kochplages vom EBtisch aus, umstandlidies 
Essenauftragen) zu yermeiden und alle Vorteile bei- 
zubehalten.

8. Auf besonders sparsame Ausbildung des Heizsystems 
ist Wert zu legen.

11

G roB siedlung B ad D U rre n b e rg . E ta g e n h a u s -M le ts *  
w o hnung . (V g l. G run drIB  A b b . 4 .)  E B n isc h e  m it 
B lic k  zu r  D u rc h re ic h e

G ro B s ie d lu n g  B ad D U rren b erg . A u B e n g a n g h a u s - 
M ie ts w o h n u n g . <Vgl. G run drIB  A b b . 5 .)  E B p Iatz

an d e r  D u rc h re ic h e
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GRUNDDISSTYP EINER W O HNUNG  v o n  4 5 m ° ,  f u r  3 4 6  BETTEN.
IM RAHMEN DER REICHSRIO-ITLINIEN /1950 DES R E I C U S A R B E I T S M IN I S T E R IU M S .

w o h n f o r m : aussenganghaus

ENTWORFEN AUF GRUND EINER AUFFOM^CUNG DER HEICHSFORSCHUNGSGE!»ELUCH*FT FDB W IRTSCHAFTLICHKŁIT IM  B A U - u n o -  M T O H N U M G S W Ł S E N . E .V .

(zu BLATT

G R U N D D IS S  0 E5  2 . u n d  3 .  O B E R G E S C H O S S E S .

BEI DER L'0'SUNG DIESER AUFGABE WURDEN FOLGENDE GRUNDSATZE ANGESTREBTI

A. MOGLICHST 6R O SSE  W E IT R A U M I6K E IT  ZU G EW SRtN .
2. DURCH BREITE SCHIEBETOREN u~o ENTSPRECHENDE ANORDŃUNG d e r 

FENSTER. oie WOHNUNG n~t VERBINDENDE BEZIEHUNG m it  o ł iUM- 

GEBUNG łuBRINGEN.

3. DIE B E W E G U N G SF IA O IE N  ru  ER W EITERN .

4 .  LEICHTE BEOBACHTUNG o e r  K IN D E R  d u r o i  die E L T E R N  z u  ER M D G " 

LtCHEN u n d  E K I6 E R E S  ZUSAMMENLEBEN der FAM lUENM ITGLIEDERzu 

B E W IR K E N .

GRAPH1SCHE BEWEISE

5. AUF B E ST M 06L IC H E  DUROHSONNUNG oer R A U M E zu  ACHTEN.

6. DEN LUFTRAUM oes ELTERN SCHLAFZ. u n d  o es  KINDERZ au f  KOSTEN d e s  

WOHNRAUMES xu VERGRO$ERN,WAS W AKOEND o er . NACHT von BESONDERER 

W ICHTIGKEIT IST.

7. VERMEIDUNG d e r  NACHTEILE e in b r  ABGESCHL0$SENEN_K00łE,(4o«’«^A£ mx>*.

UtOIKClT KINDER VON t>. KOCHE ŁU BEoBAOlTEN, OESGL. KOO.PROZES V«M EMPUATZ,^*

5T6NDUCWES 5ERv ie r e n ), BEI BE IBEH A LT U N G  A LLER  V O RTE|LE.

8. AUF AUSBILDUNG E IN ES B E SO N D E R S  SPARSAMEN WElZSYSTEMSzu ACHTEN.

.C,d

IMWIEFERN
MIT

D IE S E
E R K L A  RUNG EM.

GRUNDSATZE DURCHGEFUHPT SIND.

zu A.
BLICK VONOEN STANDPU NKTEN  A.B.C.DZ

A. v o m WOHNZ.a u f o ie  6ANZE AfcENWAND.

B. vom  S(HLAFI ł u m WOHNZ.u ruR KAMMER

C. v o n  KUCME ł u m WOHNZ.u n o SCHLAFZIMM.

D. v o n  KAMMER zum WOHNZ. und S<HLAFZ|MM. 

E . v o n  oer EINGANGSTUR o e s  WOHNZIMMEftS

ł u r . KAM M ER uno  KUCHĘ

zu a.
SIEHE den  OBENSTEHENDEN 
G R U N D S A T Z  ( 2 . )

zu 5
V0llSTANDI6E &UKHSONNUNG unDMAXIMALE 

AUSNUTZUNG d .r  SONNENSTRAHLEN.

A. SONNE vonOSTEN  <n  o.e KAM M ER.

B. 50N NE vo n  O S T E N  .n d»e KOCHE

C. SO N N E vo n  W ESTEN im o .ELTERNSCHL.

D. SO NN Ev o n W ESTEN.n o . WOHNZlMM. 

ASSERDEM VOLLSTA>JDIGE OIREKTE DURCH- 

SONNUNG der  W OHNUNG TAGSCJBER.

E. DIE MIT SRAPFUR &EZ.EICHNETE FLACMEN 

WKRDE.N VON DER MOR<aEN,-a&L'Ł. A&END* 

SONNE NiCHT ERREiOHT.

ZU 6
SI EHE OEN OBENSTEHENDEN 
GRUNDSATZ (6 .)

ZU5.
NACH AUFSTELLUNG d e r  NOTIGEN MOBEL 

GROSSE K O N ZENTR IERT E  uw oZU SA M - 

MENW ANGENDE FRElE FLACH EN

zu4.
A. BEOBACHTUNG desAR&EITSTISCHES der KIN 

DER v.m ELTERNSCHL. ̂ >v.o BETTEN. C)v ARBEfTSPL.

„ A .  d e s g l . v o m  WOHNZ.i)v. SITZPL.Ł)v.ESSPL, 

b A . BEOBACHTUNG d.KINDERBEITS y.SCHLAFZIMM.

(ARfctirłPtAT̂ 
yA OESGL. VOM WOHNZ.C*ITZ?LATZ).
B. BLIOC v. der KUCHĘ zum WOHNZIMMER 

C e SSPLATŁ UND ft IT Z P L A T z )

zu 7
DIE VERGLASTE TUR. EINE ENTSPRECHENDE 

EINRIOHTUNG der KUCHĘ uh o RICHTIGE AN- 

ORONUNG p e s  ESSPLATZES(>.A.b .c )BESEIT|- 

GEN de .OBENSTEHENDEN NAOHTEILE.

= 1

ZU 8
A. FOR UBERGANG5ZEIT: KOLENHERD 

e. FOR NORMALE KALTE TAGE OFEN imWOHNZ., 

der auh ELTERNS(HL u KAMMER TEMPERIERT 

S. FUR BESO N D ER  KALTE TAGE: ZUSATZ- 

HEIZUNG o.b A SSE R D E M  DIENEN KANN.

3l) b b i KRANKHE.T5FKk.UEN BT) BEl NOTł-ŁN* 

d i^ u b it  *04L*F2. v *n  a n d e rn  raum en  

ZU TRBNNEN Ć*) UM WC. U.DUSłHE ŁUTSMKRIEREN.

DIE DURCH yEOSO ILECHTERTE W IBT5CHAFT5LAGE BED IN G T E  V ER K LE1N EQ U N Q  dęb WOHNUNG BRAUCHT K E IN E 5 W E G Ł  sine 
5EM KUN G  dep LEBENS6E0INGUN0EN Łun FOLGĘ iu HABEN. ES KANN,im QE0ENITEIL,b i6 EiMŁa y E R K L e iN E P U N a  oe> W OHNFL'A 'O IE  
E IN E  H E 6 U N S  d e r  W O H N  K U  L T U ft ERRE ICH T  W E R D E N  KANNI. ---------------------------------------------------

G rap h fsch a  U ntersu ch u n g  e in e r  A u B e n p a n g h a u s -M le ts w o h n u n g  (N u tz flH ch e  45 q m ) a u f ih re  E ig e n s c h a fte n : 
W irts c h a ft lic h k e it , W o h n te c h n ik , A s th e tik  und H y g ie n e . V o n  A rc h . B D A  A le x a n d e r  K le in , B erlin
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