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DIE ERWERBSLOSEN-SIEDLUN6
Die landliche Kleinsiedlung, fiir die Reich und Lander bereits erhebliche Mittel aufgewendet haben, 
ist durch neue Richtlinien des Reiches kiirzlich auf eine der Wirtschaftslage angepaBte neue Basis 
gestellt, in  die Stadtrandsiedlungs-Bewegung greift jetzt der neue Plan der Reichsregierung m it 
der vorstadtischen Kleinsiedlung ein. Beide erstreben das Ziel der Zuriickfuhrung von der GroB- 
stadt auf das Land, die Yerwandlung des Verbrauchers in den Selbsterzeuger landwirtschaftlicher 
Produkte, die Beschaffung von W ohnung und Nahrung fur den Erwerbslosen. Das gibt uns Yer- 
anlassung, durch eine Reihe von Fachleuten die technischen Moglichkeiten fiir die Ausfiihrungen 
dieser Siedlungsbauten erortern zu lassen. Ist das Bild, das wir hier geben konnen, auch kein 
vollstandi ges, halten doch manche Industrien, die sich ebenfalls in den Dienst der Sache stellen 
wollen, m it ihren Angaben noch zuriick, so glauben wir doch, im  gegebenen Moment durch diese 
Zusammenstellung Anregung allen denen geben zu konnen, die berufen sind, an der Losung dieser Frage 
mitzuarbeiten, und die Sache vom Standpunkt der Technik und Wirtschaftlichkeit dadurch zu fórdern.

Die Schriftleitung.

GEDANKEN ZU DEN NEUEN REICHS-RICHTLINIEN
VON A R C H IT E K T  B D A  B R U N O  A H R E N D S  BERLIN  •  5 A B B ILD U N G E N

Die Siedlimgstiitigkeit Preufiens auf Grund der 
Siedlungsgesetze der Jahre 1886 und 1891 liatte bis 
zum Weltkriege eine stetige Entwicklung genommen; 
44 000 Siedler sind in den Jaliren 1886 bis 1914 an- 
gesetzt worden, im Jahresdurchschnitt wurden also 
etwa 1400 neue Stellen gesdiaffen.

Nadi dem Kriege griff das Reich ein; durch das 
Reichssiedlungsgesetz vom 29. Januar 1919 wurde die 
Landbeschaffung fiir die landliche Siedlung geregelt, 
ferner wurden vom Reich selbst seit 1926 erhebliche 
Mittel — 226 Mili. M. — aufgewendet, denen an preu- 
fiischen Mitteln rd. 224,2 Mili. RM. gegeniiberstehen.

Dainit war fiir die landliche Siedlung die Mog- 
lichkeit einer starken Entwicklung gegeben. 1950 
wurden 7400 Stellen fertiggestellt, im Jahre 1951 
schien es, ais ob sich das von Sering sofort nach 
Kriegsende aufgestellte Programm von 10 000 Stellen 
im Jahr erstmalig erfiillen wiirde. Da brachten die 
Krisentage des Juli eine jahe Unterbrechung. Nun- 
mehr, nach einer viermonatlichen Pause, wurden die 
neuen Reichsrichtlinien bekannt, und sie zeigen, dali 
die Siedlung, wie sie jetzt entstehen wird, die \er- 
armung Deutschlands in yollem Mafie beriicksichtigt.

Noch im rergangenen Jahre schien es. ais ob die 
liindlidie Siedlung die Stadtflucht nur a u f z u - 
h a l t e n  in der Lage sein konnte. Jetzt hat das 
Bild sich gewandelt — die Stadtbevólkerung drangt 
aufs Land zuriick — die R i i c k w a n d e r u n g  hat 
begonnen, ein tlberangebot von Land und Siedlern 
ist vorhanden, 50 000 landliche Stellen im Jahr sollen 
gesdiaffen werden — das erscheint nur moglich durch 
aufierste Einschrankung in Grofie und Einrichtung 
der Bauten, und damit der Baukosten.

Die letzten Jahre hatten eine bedeutsame Ent
wicklung im Typ und Ausstattung der Siedlerstellen 
gebradit. Das treibende Moment war einmal die Kon- 
kurrenz der verschiedenen Siedlungsgesellsdiaften. 
ferner aber auch die Erkenntnis, dafi die Siedler sich auf 
ihrem Hof nur hallen konnten, wenn sie ilire jahr- 
liche Rente zu bezahlen und einen genngen Uber-

schufi herauszuarbeiten in der Lage waren. Es galt 
also, die Baukosten zu senken und durch zweck- 
mafiigste Einrichtung des ganzen Gehoftes die Pro- 
duktion nach Moglidikeit zu steigern. Betriebstech- 
nische Forderungen, die eine Entlastung der Siedler 
von korperlicher Arbeit zum Ziele hatten, wurden 
mehr und mehr beriidcsichtigt. In der Einrichtung
— vor allem vom Stall — aber auch von Futterkiiche 
und Kiiche, wetteiferten die einzelnen Siedlungs- 
trager miteinander. Eine ausreichende Beliditung 
des Stalles, seine gute Entwasserung, Beliiftung, Ent- 
liiftung, die Selbsttranke, Abwurfschachte, sogar 
Diingerbahnen fiihrten sich mehr und mehr ein. 
Trotzdem war es in den letzten Jahren gegliickt, die 
Baukosten gegen die der Yorjahre erheblidi zu 
senken. Eine Ubersicht iiber das Erreichte und eine 
Zielsetzung wollten die Bauten der landlichen Sied
lung der Deutschen Bauausstellung Berlin 1951 geben.

Leider hat sich vieles geandert. Bei einer Yoll- 
bauernstelle der Jahre 1928 bis 1929 waren Baukosten 
von etwa 18 000 RM das Ubliche gewesen, im Jahre 1950 
bis 1951 betrugen sie 15 bis 14 000 RM — jetzt sehen 
die Richtlinien Betrage von 9500 bis 4500 RM — je 
nadi der Grofie der Landzulage vor. Das bedeutet 
weitestgehende Einsdirankung in Grofie, Konstruk- 
tion und Einrichtung, bedeutet Ausbaustellen, in 
denen im Wohnteil, Stall und Scheune nur das heute 
unbedingt Erforderliche gesdiaffen wird, bedeutet 
aber gleichzeitig, dafi die Bauplane fiir die neuen 
Bauten sdion beriicksichtigen miissen, wie sich eine 
spatere Erweiterung und Verbesserung unter tun- 
lichster Beibehaltung des jetzt Gesdiaffenen durdi- 
fiihren lafit. Denn das, was in den letzten Jahren 
an Yerbesserungen erreicht wurde, soli nicht auf- 
gegeben werden, wenn wir uns heute auch bescheiden 
miissen. Unsere Bemiihungen waren aber nicht ver- 
geblich: Gewisse Forderungen an den Grundrifi sind 
den Behorden, Architekten und Siedlungstragern in 
Fleisch und Blut iibergegangen. Auf ausreichende Be
liditung — besonders in den Stallen — wird audi unter
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den heutigen Verhaltnissen nicht mehr verziditet 
werden. Denn diese weitgehende Belichtung im Stall
— das Fensterband — war ja nicht stadtischer Forma- 
lismus, sondern ist von erfahrenen Praktikern in Ost- 
preufien erstmalig eingefiihrt worden. Aber auf 
Stalleinrichtungen mit unterirdischer Entwasserung, 
auf Selbsttranken, auf die Aufstallung in der Aus
fiihrung bewahrter Spezialfirmen, auf Abwurf- 
sdiachte u. dgl. wird man auf Jahre hinaus verzichten 
miissen. Die Yorsdiriften des Milchgesetzes, das jetzt 
in Kraft treten sollte, und das durch die Absonde- 
rung der einzelnen Viehgattungen von einander zu 
einer Yergriifierung der Stallfladie zwingt, sind im 
Sinne der Baukostenminderung zunachst ausgesetzt 
worden. Man beabsichtigt, die Einrichtung des Stalles 
den Siedlern selbst zu iiberlassen. Das bedingt recht- 
zeitige Fiihlungnahme mit den Siedlern, Anfertigung 
genauester Piane durdi die Architekten und weit
gehende Anlernung und Beaufsichtigung bei der Aus
fiihrung. In diesem Sinne liegt es, wenn die Reidis- 
riditlinien darauf hinweisen, dal? sidi kiinftig die 
Siedlungstrager nicht erst nach Fertigstellung der 
Bauten ihre Siedler sudien sollen, sondern dal? sie vor 
Baubeginn die Anwarter zu Gruppen zusammen- 
stellen, mit der Gruppe ais Vertragspartner ver- 
handeln und sie zur Mitarbeit beim Aufbau heran- 
ziehen. Derartige Versuche haben sidi in Pommern 
und Mecklenburg bereits sehr bewahrt. Durch 
entsprechende Mitarbeit der Gruppe lassen sidi 
die Baukosten senken und aufierdem erarbeiteten 
sidi die Siedler ein Eigenkapital ais Zusatz zur An- 
zahlung, die, wenn audi knapper ais friiher, nótig ist, 
um die Staatskredite fiir die grofie Aufgabe zu 
strecken und um die jahrliche Rente der Siedler so 
niedrig wie moglich zu halten. Die Belastung einer 
Bauernstelle mit 60 Morgen Land, die vor zwei 
Jahren noch vielfach 30 RM f. d. Morgen. also 1800 RM 
betrug, soli jetzt 14 bis 16 RM nidit uberschreiten.

Die Heranziehung der Gruppe zu den Aufbau- 
arbeiten kann ais letzte Konseąuenz dazu fiihren, 
den Bauunternehmer mit seinen Hilfskriiften und 
Unterunternehmern ganz auszusdialten und die ge- 
samte Bauarbeit durch die Gruppe zu leisten.

Ein derartiger Yersuch — nach den Planen und 
unter Leitung des Yerfassers — wird z. Zt. durdi die 
Siedlungsgesellsdiaft .,Bauernland“ A.-G. auf dem 
Gute Wegendorf bei Werneudien ausgefiihrt (Abb. 1 
bis 5). Eine Gruppe von 23 erwerbsl. Siedlern bant 
sidi ihre Gehofte selbst; aufier dem Baufiihrer ist kein 
Aufsichtspersonal yorhanden. Die Stellen am Hof 
sind 2 Morgen grof?, auf bestem Weizenboden, un- 
weit ist Paditland zum Anpachten von 6 bis 8 Morgen 
zur Verfiigung. Wieweit sidi dieser Yersuch verall- 
gemeinern laBt, liangt von den Mensdien ab, die sich 
in der Siedlungsgesellsdiaft und in der Gruppe zu- 
sammenfinden.

In Werneudien sind jetzt sedis Hauser unter 
Dadi, weitere adit sind in Arbeit. Jede geleistete 
Arbeitsstunde eines Siedlers wird genau notiert, um 
so mehr, ais die Gruppe neben dem Aufbau nodi 
bei der Kies- und Lehmgewinnung, beim Brunnen- 
bau und bei der Anlage der Garten besdiaftigt ist. 
Dabei hat sidi eines schon jetzt klar ergeben: 
23 Siedler bauen 23 Gehofte, das bedeutet: fiir jedes 
Haus einen arbeitenden Siedler. In jedem Bau — 
einstoddg mit 104 <im bebauter Fladie — sind Ma- 
terialien im Werte von 2000 RM und Lohne — ein- 
schlieGlich der Kiesgewinnung usw. und der anderen 
Nebenarbeiten — im Werte von 2400 bis 2500 RM 
enthalten. Also etwa 3000 Arbeitsstunden und — 
selbst zehnstiindige Arbeitszeit angenommen — 300 
Arbeitstage, d. li. mit Sonntagen ein Jahr Bauzeit. 
Diese lange Dauer ist untragbar, denn im Herbst 
niidisten Jahres sdieiden die Siedler aus der Er- 
werbslosenfiirsorge aus, miissen sich also die Land- 
arbeit fiir die Ernte selbst leisten. Darum mul? eine 
zweite Gruppe sofort mit eingestellt werden, die 
Anwarter fiir die zweite Bauperiode wird und bei 
ihren Gehoften dieHilfe einer dritten Gruppe findet. 
Damit wird die Arbeitszeit um die Halfte gekiirzt 
und die Siedler werden gleidizeitig angelernt.

Fiir den Ardiitekten ergibt sich eine starkę Yer-

mehrung seiner friiheren Tatigkeit. Er muli das 
gesamte Baumaterial selbst besdiaffen, seine Zeidi- 
nungen miissen in grofierem Mafistabe und sehr viel 
genauer ais sonst durchgearbeitet sein; er muf? mit 
seinem Baufiihrer die Leute anlernen, und er muli 
Baumaterialien finden, die sich fiir den Selbsthilfe- 
bau besonders eignen. Vollmauerwerk 38 cm stark, 
oder gar Hohlmauerwerk 30 em stark, werden un- 
geiibte Leute kaum herstellen konnen. Auf der Er- 
werbslosensiedlung in Wegendorf werden Frewen- 
ziegel, 20 cm stark, verwendet, dereń besondere Kon
struktion ein fehlerloses Mauern sehr begiinstigt. 
Daneben wird ein Yersuch mit der „Albers-Bau- 
weise“ gemadit, bei dem die Wandę einsdil. AuBen- 
und Innenputz auf einer fast waagerediten Rollbock- 
konstruktion ausgefiihrt und nach wenigen Tagen auf- 
gerichtet werden. Der Fortfall der sdiwierigen Aul?en- 
putzarbeit ersdiien besonders widitig (Abb. 4 u. 5).

Projekte anderer Siedlungsgesellsdiaften zeigen 
das Holz ais Aulienwand, zeigen Sdiweinestalle aus 
Strohballen und fast samtlidi das nodi vor wenig 
Jahren verpónte fladie Dach mit Dadipappe gedeckt. 
Sie halten sidi nodi unter den Preisen, die die 
Iliditlinien des Reiches ais Hodistgrenze festgesetzt 
haben und zeigen das Bestreben hochster Leistung 
trotz der besdirankten Mittel des Reiches, von denen, 
soweit bekannt, 12 Millionen RM monatlich hierfiir 
zur Verfiigung gestellt werden sollen. Hier kann 
mit der vollen Arbeit sofort begonnen werden, ohne 
Riickschlage zu befiirditen. —

Sehr viel schwieriger liegen die Probleme bei 
der v o r s t a d t i s c h e n  Siedlung. Bei der landlidien 
Siedlung finden die Siedler ihren vollen Erwerb und 
scheiden, soweit sie erw^erbslos waren, bei Beginn 
der ersten Ernte aus der Fursorge aus. Die Stadt- 
randsiedlung kann und soli dem Siedler den vollen 
Erwerb nidit geben, sein Land ist 600 bis 800 qm — 
wohl audi bis 1000 <im — groli, er bleibt auf den 
Haupterwerb in seinem alten Beruf angewiesen; 
aber er kann bei intensiver Arbeit einen Ertrag im 
Werte von etwa 500 RM im Jahr aus seinem Land 
herauswirtsdiaften. Damit ist die Moglichkeit ge- 
geben, bei einem bisher auf Vollarbeit beruhenden 
Einkommen von 2000 RM eine sedisstundige Kurz- 
arbeit einzufiihren und trotzdem die Familie aus der 
teuren Stadtwohnung auf das Land zu bringen und 
sie krisenfester zu madien ais in der Stadt.

Trager des Verfahrens sind aussdilielilidi die 
Gemeinden, die das Land ohne Barzahlung auf Padit 
zur Verfiigung zu stellen haben. Wenn die Ge- 
meinde nidit selbst siedeln will, kann sie die Arbeit 
einer Siedlungsgesellsdiaft iibertragen.

Der Wert der Baulidikeiten ist fiir jede Stelle 
auf 2700 RM begrenzt, wozu nodi 300 RM zur Ein- 
riditung der Siedlerstelle kommen. Die Mitarbeit 
der Siedler ist mit 500 RM einzusetzen. Bestimmte 
Bauvorsdiriften sind nidit gegeben. An monatlidien 
Zinsen soli der Siedler nidit mehr ais 15 RM fiir 
Rente und Padit aufzubringen haben.

Dieses Programm ist fiir eine grofie umfassende 
Siedlungsarbeit zugesdinitten und kann auf lange 
Sidit nur nadi einem einheitlidien Reidissiedlungs- 
plan durdigefiihrt werden. Dieser Plan hat sich in 
die groflen volkswirtsdiaftlidien und siedlungstedi- 
nisdien Riditlinien einzufiigen.

Das Siedlungsprogramm bedingt eine weitgehende 
Yorarbeit, denn bei jeder einzelnen Siedlung sind 
tlie Bodenfragen, Wasserverhaltnisse, Verkehrsmóg- 
lidikeiten, Sdiulverhaltnisse usw. aufs genaueste zu 
untersudien. Heute aber drangt alles, mit der prak- 
tisdien Arbeit zu beginnen. Das grolie Programm ist 
solange nidit durdifiihrbar, ais der Randstadtsied- 
lung nur 8 Mili. RM monatlich zur Verfugung stehen. 
Auf eine Stadt wie Berlin werden nidit mehr ais 
750 000 RM im Monat entfallen, die Zahl der zu er- 
riditendenSiedlungshauser ist damit auf300 besdiriinkt.

Bei diesen geringen Mitteln sdieint es fraglidi, 
ob nidit ein anderer Weg sdineller zum Ziele fiihrt. 
Es handelt sidi dodi darum, einzelne erwerbslose Fa- 
milien, die die teure Miete in der Stadt nidit mehr 
bezahlen konnen, auf dem Lande anzusetzen und 
ihnen dort zusatzliche Ernahrung zu geben. Das Land
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LSndliche Erw erbslosen-S iedlung  bei W erneuchen. A rch. BDA Bruno Ahrends, Berlin

2

A usfiihrung d e r  G e b a u d e  m it F re w e n z ie g e ln

A usfiih rung n a c h  d e r  A lb e rs -B a u w e is e
Bilddienst: Wide World Foto; Berlin

\ermag aber diese zusatzlidie Ernahrung nur zu 
leisten, wenn es sich bereits in Kultur befindet; und 
das setzt beim Gartenland eine mehrjahrige Bear- 
beitung und Dlingung und beim Obstbau sogar eine 
fiinfjahrige Wartezeit voraus. Nun sind in Berlin 
in den einzelnen Gemeinden in den letzten Jahren 
viele Tausende von Sdirebergiirten und audi grofiere 
Parzellen entstanden, die sich schon in Kultur be- 
finden und dereń Besitzer nur ein kleiner Zusdiufi 
fehlt, um sich ein besdieidenen Forderungen ent- 
sprechendes Haus zu erbauen und damit in die Lage 
zu kommen, das Land wirklich intensiy zu bewirt- 
sdiaften. Gabe man diesen Siedlern aus den Reichs- 
mitteln einen etwa in fiinf Jahren zu amortisierenden 
Zuschufi von 1000 RM und die vorgesehene Steuer- 
vergiinstigung, so wiirde damit Dreifadies erreicht;

1. wurden die yorhandenen Mittel fast um das 
Dreifadie gestreckt; die Bauwirtschaft fande die drei- 
fache Beschaftigung;

2. wurden hierbei eine Auswahl Derer getroffen 
werden, die sich fiir die Bearbeitung des Gartens ais 
geeignet erwiesen haben und sdiliefilich

Keystone View Company Berlin

5. ware ein sofortiger Ertrag auf dem seit Jahren 
in Kultur befindlidien Lande gesidiert.

Eine Verzettelung der Mittel ist dadurch nidit 
zu befiirditen. Den zustandigen Behorden wird es 
leidit sein, die geeigneten Anwarter zusammenzu- 
stellen, dafi die Baustellen fiir eine einheitlidie 
Durchfiihrung der Bauvorhaben in hinreidiender 
Nahe liegen. Audi das jeweils ortsansassige Bau
gewerbe konnte hierdurdi die gewiinsdite Besdiaf- 
tigung finden. Und das ware besonders zu begriifien. 
denn die Beredinungen der letzten Monate haben 
gezeigt, dafl das ortsansassige Baugewerbe vielleidit 
billiger, mit Sidierheit aber nidit teurer, zu bauen 
vermag, ais das Grofifirmen mit fabrikmafiig herzu- 
stellenden Hausern in der Lage sind.

Mit diesem Vorsdilag soli der grofle Siedlungs- 
plan, wie ihn die Riditlinien darlegen, nidit beein- 
traditigt werden. Er ist aber ein Plan fiir lange 
Sicht und setzt grofiere Mittel roraus, ais jetzt vor- 
gesehen sind. Fiir den Augenblidc aber sdieint das 
Widitigste, dafi mit den Bauarbeiten sdinellstens 
begonnen werden kann. —

4
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MASSIVE BAUWEISEN IM KLEINSIEDLUNGSBAU
VON R E G .- UND B A U R A T  G IE S S B A C H , B ERLIN  •  15 A B B ILD U N G E N

,,T u h o “ -Q u e r lo c h s te in  
in G ro B fo rm a t

A n s ic h t des D o p p e lh a u s e s  n a c h  A b b . 4

M a s s iv a s  W o h n h a u s  in , ,T u h o “ -Z ie g e ln . AuBenwande 25 cm stark, Dach in Zement-Falzziegeln, Dielung auf Lagerhólzern, in 
Kiiche SteinholzfuBboden, 2cm AuBenputz (yerlangerter Zementmórtel), 2 Ofen, 3 Zimmertiiren. P re is  3 2 0 0 - 700 =  2500 RM .

D o p p e lw o h n h a u s  in ,,T u h o “ -Z ie g e in
Sonst wie Abb. 1, etwa 150 RM billiger

Bebaute Flachę: Wohnhauser 360, Stall 11,44 qm 
Umbauter Raum: ,, 134,4 ,, 22,90 ,,
Wohnflache: 41,8 qm

5. M a s s iv b a u  in ,,Z e h n e r b a u w e is e “
AuBenwande 20 cm stark, Kellermauer in ,,Zehner“ - 
Ziegelsteinen, Fachziegeldach usw.

P re is  3000 600 =  2400 R M .

MaBstab: 1:200

Die Besiehtigung der drei Musterhauser in Berlin- 
Stahnsdorf, < 1 ie auf Gnuid des Notprogramms der 
Reichsregierung nach den Pltinen des Reidisfinanz- 
ministeriums fiir Erwerbslose errichtet sind, hat dem 
Verfasscr die Anregung gegeben, in den nachfolgen- 
den Ausfiihrungen iiber die fiir diesen Zwedc ge- 
eigneten Baustoffe und Bauweisen zu berichten and 
zu den bei den Musterhausern verwendeten Grund- 
rissen Stellung zu nehmen. Von den Baustoffen und 
Bauweisen sollen in den vorstehenden Darlegungen 
nur massive und gleidiartige behandelt werden, 
wahrend das Holz in den nachfolgenden Aufsiitzen 
gewiirdigt werden wird.

Ferner sollen hauptsachlich die Baustoffe und 
Bauweisen erwiihnt werden, die nadi dem Erlafi des 
Ministers f. Yolkswohlfahrt v. 4. 7. 1930 — ff 6200. 
51. 5. — betr. Zulassung neuer Bauweisen — bei der 
zustandigen preufi. staatl. Priifungsstelle, Berlin, ent- 
weder bereits gepriift sind oder kurz vor der Ge- 
nehmigung stehen, nadidem sie im Sinne des Erl. d. 
M. f. V. v. 14. 10. 1930 — II 6404/28. 8. — betr. An- 
wendung neuer Bauweisen bei Zusdiufibauten — in 
statischer, warmetechnischer, gesundheitlidier und 
feuerpolizeilicher Hinsidit amtlich gepriift sind.

Zu der G r u p p e  der  S t e i n e  f ii r m a s s i v e

W a n d ę  kommen ais Baustoff der gebrannte Ton, 
der Beton, der Gasbeton, der Binis und mineralisierte 
llolzspane in Frage. Nadi dem Kriege und ins- 
besondere nadi der Inflation wurden in der Ton- 
industrie zur Ersparnis an Lohn und Mortel die 
grof?formatigen Steine, waageredit und senkredit ge- 
lodit, auf den Markt gebracht. Hier wiire u. a. der 
Einliand- (E. H. Z.), Frewen-, Aristos-, Feifel-, Ludo- 
Avici-, Imperator- und der Tulio-Ziegel zu nennen. 
wahrend das Reidisformat z. T. im Waben- und 
Yiellochstein zu finden ist.

Die Tragfiihigkeit der Wandę in diesen Steinen 
ist yersdiieden grofi. Sie luingt in erster Linie von 
der Grofie, der Form, der Lochung und der Starkę 
der Wandungen, dann vom Verband und der Mortel- 
zusammensetzung und von der Wandstarke selbst ab. 
Die schwachen Wandę haben im Yerhaltnis eine 
grofiere spezifische Festigkeit ais die starkeren. Da 
von <ler Steinfestigkeit auf <lie Rifi- und Brudilast 
des Mauerwerks nidit gesdilossen werden kann, 
werden fiir die allgemeine Zulassung Wandę und 
Pfeiler bei einem Sdilankheitsgrad A =  0.3 bis 0.1 im 
Sinne der preufi. Hodibaubelastungsvorsdiriften vom
19. Dezember 1919 einer Probebelastung unterworfen.

Der Grad der Warmehaltung <lieser Steine ist
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Jłóorf-
c/ru,6e

KellergeschoB und F u n d a m e n ts p la n
Bebaute F la c h ę : 51,06 qm,
Wohnhaus =  43,56 qm 
Stall = 7,50

Preis 3700 — 1200 — 2500 R M .

4- - £>,£>o-

E rd g es ch o B
U m b a u t e r  Raum:  153,21 cbm 
>«/ u u Keller 16,86 »
Wohnhaus: ErdgeschoB 117,60 /  134>46 cbm
Stall =  18,75 cbm

6. und 7. A u s f. in B e to n -H o h ls e in

P re is  3700 — 1200 =  2500 R M .

AuBenwande 25 cm mit Gipsplatten-lso- 
lierung, Dach in Zementfalzziegeln

10

W in d ę  h o c h g e fU h rt, so nst 
w ie  A b b . 10
Dach: Doppelpappe auf Schalung. 
Preis niedriger ais Abb. 10

G ru n d riB
8—10. M a s s iv b a u  in S c h U tte b e to n  m it W a n d e rs c h a iu n g , S ys tem  Z o llin g e r .
Mischung 1:16, Rohrbedachung, impragniert gegen Feuer

A n s ic h t

P re is  3300 — 800 2500 R M .

12

11 und 12. M a s s iv b a u  in  , ,T r a g is o “ -B a u e le m e n te n . AuBenwand 10 cm, FuBboden im gleichen Baustoff, GrundriB ahnlich 
Abb. 1, aber 65 qm Nutzflache. P re is  3000 — 500 =  2500 R M . MaBstab: 1: 200

ziemlich gleich. Die aus gesuiullieitlidien Griinden 
verlangten Regenanfallverstidie weichen dagegen 
\oneinander ab. Der Durchgang der t euchtigkeit 
kann durch geeignete Wahl des Aufienputzes ver- 
mindert werden, jedenfalls geniigt der iibliehe Kalk- 
mórtel nicht.

Der B e t o n  wird entweder ais Schiittbeton 
(System Zollinger) oder ais Gasbeton unter Zusatz 
von Treibmitteln in flussiger Form oder in grofi- 
formartigen Hohlblocken, die z. I. ani dem Bauplatz 
hergestellt werden konnen, \erwendet. Die Be- 
urteilung der letzteren geschieht in gleicher Weise 
wie bei den Ziegelsteinen. Auch die Mischung von

Ton und Beton ist ais Gr§i?ziegel yersucht worden, 
jedodi liegen hieriiber keine abschliefienden Yer- 
suchsergebnisse vor. Daneben hat der Sdilackenbeton 
im Wohnhausbau Eingang gefunden.

Sdiliefilidi ist ais dritter Baustoff der B i ms ,  
der im westlichen Deutschland vielfach mit Erfolg 
verwendet wird, zu erwahnen. Bekanntlich diirfen 
Wandę in Bims nach den Bestimmungen nur mit
3,0 kglącm beansprudit werden. Seit mehreren Jahren 
hat sich eine besondere Form von Bimssteinen nach 
den Angaben des Arch. Sdiroder, Koln, ais „Z e h n e  r- 
ba u we i se "  im Siedlungsbau beachtenswerten Ein
gang yersdiafft. Bei gleidier Dicke und Liinge von
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9 bzw. 19 cm haben die Steine von 9 bzw. 19 bzw. 29 cm 
Hohe infolgedes Yerbandes inWanden und Pfeilernnada 
den angestellten umfangreidien Versuchen im staatl. 
Materialpriifungsamt, Berlin-Dahlem, eine hohe Aus- 
nutzung der Tragfahigkeit erreicht, so dafi die zu- 
lassigen Beanspruchungen um rd. 100 v. H. erhoht 
werden konnen. Auch der H o h l b l o c k s t e i n  von
20, 25, 30 und 35 cm Starkę, z. B. der Firma R a a b
u. C o., Neuwied, hat in den Bimsgegenden groBe Ver- 
breitung gefunden. Ais besondere Form kann noch 
der T r i o I s t e i n naehgetragen werden. Die Warme- 
haltung der Bimswiinde ist zufriedenstellend. Die 
Regenfeuchtigkeit wird gleidifalls durch zweckmafiigen 
Aufienputz ferngehalten.

Schliefllidi werden die Abfiillc in den Sage- 
werken, die Ilolzspane, nach besonderen Verfahren 
mineralisiert und zu Bauelementen fiir Wandę und 
Decken, z. B. nach dem Verfahren der Fa. A n f t ,  
Berlin, gestamplt, und zwar in der Fabrik oder auf 
der grofieren Baustelle. Die erreichte Tragfahigkeit 
geniigt fiir den vorliegenden Zweck hinreichend. Die 
Warmehaltung ist entsprechend der Natur des Bau- 
stoffs giinstig. Die Warmeleitzahl ist bei 20° C Be-

zugstemperatur zu A =  0,154— j—jr^ermittelt. Wandę
m • h ■ °C

\ on 6—8 cm Starkę konnen im Sinne des Erl. d. M. 
f. V. v. 12. 3. 1925 — betr. baupolizeilichen Feuer- 
schutz — ais „feuerbestandig" bezeidinet werden.

Neben diesen tragenden Wanden werden Pl at ten 
u n t e r  B e n u t z u n g  e i nes  S k e l e t t s ,  aus Eisen 
oder Holz, fiir den Siedlungsbau geeignet sein. Zu 
der Gruppe der Platten, die eine fast gleiche Zu- 
sammensetzung unter Yerwendung von Holzwolle 
aufweisen, gehort die Heraklith-, Iso-, Halsa-, Tekton- 
und Torfotektplatte, wahrend die Lossiusplatte hin- 
sichtlich des Bindemittels von diesen abweidit. Die 
genannten Platten, die fiir Aufieuwande mit ge- 
niigendem Putz versehen verwendet werden konnen, 
konnen bei rd. 3,0cm Starkę ais ,.feuerhemmend“ be- 
zeichnet werden. Auch die aus Stroli hergestellte 
„Solomitplatte" hat den gleidien Gtad des Feuer- 
schutzes. Die Warmehaltung ist im allgemeinen 
gleidi hohem Feuditigkeitsgrad die gleiche.

Zu den Platten aus Holzfaserstoff. die wegen des 
Glimmens z. T. ais „sdiwer entflammbar" gelten, ge- 
lioren u. a. die Tropią-, Donacona-, Masonite- und 
Insuliteplatte, die Zuckerrohrfaser und den Torf 
finden wir in der Celotex- und Torfoleumplatte. Zur 
Isolierung gegen Warnie dienen die Zosta und 
Arkimatte.

Zu den n e u e  ren Ba u w e i s e n ,  d i e  n i c h t  
a u s s c h l i e f i l i c h  e i n e n  b e s o n d e r e n  Bau- 
s t o f f  v e r w e n d e n ,  zahlt die „ Ec k e r t - Ba u -  
w e i s e“, die darin bestelit, dali aus gewohnlichen 
Mauersteinen in Reichsformat in einem bestimmten 
Verband Wandę mit abgeschlossenen Hohlraumen ent- 
stehen. Die Versuche fiir die Tragfahigkeit der 
Wandę und Pfeiler und fiir die Zulassung ais Brand- 
mauer sind giinstig verlaufen. Die „F r a n k - B a u -  
w e i s e“ verwendet besondere Eisenprofile nach 
einem bestimmten System fiir Eisenbetonwande.

Das H o l z s k e l e t t  m i t  L a t t u n g  wird durdi 
den „L a p u r u s p u t  z“ der Deutschen Lapurusgesell- 
schaft, Bremen, veredelt, insofern, ais das im Bau 
iiblidie Holz gegen Witterungseinfliisse und Feuer ge- 
sdiiitzt wird. Der Sondermortel wird mit Sagemehl 
wie gewohnlidier Putz in 1,2 bis 1 , 5 Starkę auf die 
l attung, die aus ininderwertigem Abfallholz bestehen 
kann, aufgetragen. Nach den amtlichen Yersuchen ist 
er raum- und frostbestandig, didit gegen Regenanfall, 
nagelbar und feuerbestandig bzw. feuerhemmend. 
Die Warmeleitzahl ist giinstig. Sie ist bei 20° C

k  C 9 1
zu l  =  0,182 m festgestellt, so dafi eine 11™

starkę Wand, wenn die normal feudite Ziegelwand 
mit l  —  0,75 gesetzt wird, einer rd. 45 cm dicken Back- 
steinwand entsprache.

Fiir D a c h d e c k  u n g e n  kommt neben Pappe, 
Ziegeln usw. auch „Dadischiofer" (Eternit) und im- 
pragniertes Stroli oder Rolir (Fa. Stellmadier, Berlin) 
in Frage. Ais geeignete Impragniermittel sind u. a.

die Erzeugnisse der Cellonwerke, Berlin-Cluirlotten- 
burg, zu nennen.

Auf die grofie Anzalil der D e c k e n s y s t e m e  
kann hier nicht naher eingegangen werden. Fiir den 
Kleinsiedlerbau werden die Holzbalkendecke und 
einige preiswerte Massivdecken den Wettbewerb auf- 
nehmen konnen.

Der G r u n d r i B ,  n a c h  d e m d i e  Mus t e r -  
h a u s e r  erriditet sind, diirfte nidit immer den Be- 
diirfnissen der Wohnungsinhaber entspredien. Nadi 
dem Notprogramm sollen dodi die Erwerbslosen in 
erster Linie Land von etwa 600 bis 5000 qm zur Ver- 
fiigung erhalten, damit sie aus eigener intensiver Be- 
wirtsdiaftung die fiir die Ernahrung der Familie not
wendigen Feldfruchte und aufierdem Fleisch moglichst 
selbst erzeugen.

Zunadist muli bei der Gestaltung des Hauses auf 
das Vorhandensein von Kindern Riicksicht genommen 
werden. Vorhange konnen die Schlafraume der 
Eltern von den der ubrigen Mitbewohner nicht 
trennen. Tiiren miissen vorgesehen werden. Das bis 
fast auf den Erdboden herabgefiihrte Dadi wird von 
den Kindern leidit betreten und damit besdiadigt 
werden. In diese zerstorende Arbeit werden diesem 
Vorbild folgend sidi audi die Haustiere teilen, z. B. 
wird die Ziege diesen „Ersatzberg'* nicht yerschmahen. 
Die baulidien Unteriialtungskosten werden hierfiir 
kaum aufhoren. Der vorgezogene, unter dem nidit 
isolierten Dadi befindliche Keller bildet nidit den 
geeigneten Raum fiir Unterbringung der Kartoffeln 
usw. Im Winter besteht die Gefahr des Erfrierens, 
im Sommer verderben die abgestellten Speisevorrate. 
Der unmittelbare Eingang aus dem Stall in die 
Wohnraume wird den iiblen Geruch und die im 
Sommer lastige Fliegenplage leidit in die Kiidie ein- 
dringen lassen. Die Wandung des Schweinestalles 
darf mit Riicksidit auf die Feuchtigkeit nidit aus Holz 
vorgesehen sein. Platten jeglicher Art sind gleidi- 
falls zu verwerfen, da sie der medianisdien Zer- 
storung auf langere Zeit nicbt gewadisen sind. Selbst 
Ziegelmauerwerk wird bei schlechter Ausfiihrung an- 
gegriffen. Daher kommt fiir diesen Raum nur eine 
inassiye Wand mit Zementmortel in Frage. Auch ein 
Auslauf fiir die Aufzucht der Ferkel in der kalten 
Jahreszeit ware zu beaditen. Selbst der Aufzudit von 
Gefliigel ist Redinung zu tragen. Die Kiiken der 
Puten, Enten usw., die bekanntlich fiir Feuchtigkeit 
und Kalte hóchst empfindlich sind, miissen gegen 
Ilegen und die Unbilden des Aprilwetters, unab- 
hangig von der Anwesenheit der Bewohner, jederzeit 
ciii sdiiitzendes Vordadi finden, wo audi Garten- und 
Kiidiengerate am Tage abgestellt werden konnen. 
Sdiliefilidi wird der Siedler das Niitzlidie mit dem 
Angenehmen verbinden, wenn er nadi getaner Tages- 
arbeit im Kreise seiner Angehórigen unter diesem 
Sdiutz das Tagewerk besdiliellen darf.

Unter gewisser Beriicksichtigung dieser Bediirf- 
nisse sind fur nachfolgende Grundrisse, die gleiche 
Flachę zugrunde legend, in einigen Bauweisen die 
Baukosten angegeben.

In Abb. 1 kann die Hausfrau den Stall aus dem 
Vorraum unter dem Yordadi betreten. Der Keller 
liegt gesdiiitzt unter dem Vorraum, das Edczimmer ist 
mit Riicksidit auf die Móbeleinstellung auf Kosten der 
zu grofien Kiidie vergrófiert worden, es sind zwei 
Fenster, audi nadi der Seite des Einganges, vor- 
gesehen, damit die Kinder in der Abwesenheit der 
Eltern den Zugang genau iiberwadien konnen. Der 
Kostenansdilag in „ T u h o z i e g e l  n“ (GroGformat) 
(Abb. 2) der Fa. Heinemann & Heise, Bln.-Charlotten- 
burg sdiliellt nadi den Ermittlungen der Fa. Hinz 
& Hóhne, Bl.-Cluirlottenburg, mit rd. 3200 RM, worin 
im Gegensatz zu den Musterhausern drei Zimmer- 
tiiren, zwei Ofen, Einfriedigung und Brunnen ein- 
geschlossen sind. Der Siedler kann durdi persijnlidie 
Arbeitsleistung den Betrag um 600 bis 700 RM, d. h. 
auf 2500 RM herabsetzen. Unter Verwcndung eines 
Holzskeletts, bedeckt mit Lossiusplatten, stellt sich 
der Preis um rd. 100 RM hóher. Ais Doppelhaus 
nach Abb. 3 und 4 bei grofieren Raumen wird der 
Betrag noch niedriger sein.
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Im Grundrifi nadi Abb. 6 ist der Stall mit dem 
Liberdach, falls der Siedler den Blićken der Strafie 
nicht ausgesetzt sein will, nach dem Garten zu an
geordnet. Tn B e t o n - H o h n b l o c k s t e i n e n  der 
Fa. Dieter, Berlin-Hermsdorf (Abb. 7), betragt die End- 
summe rd. 3700 RM. Hier konnen die Erwerbslosen 
die Steine vollstandig auf dem Bauplatz selbst her- 
stellen, so dafi ihr Anteil mit 1200 bis 1400 RM ein- 
gesetzt werden kann.

Die „Z e h n e r b a u w e i s e“ in Bims ist in Abb. 5, 
die bei der Aufteilung der Raume auf die Unter- 
bringung der Mobel Riidcsicht nimmt, verwendet. 
Der Kostenanschlag des Arch. Schroder, Koln, schliefit 
mit rd. 5000 RM ab, worin mindestens 500 bis 600 RM 
Selbsthilfe einzurechnen sind.

Der S c h i i t t b e t o n  ist im Bauwerk nadi Abb. 8 
bis 10 beriicksichtigt. Ais Dachhaut ist Stroh oder 
Rolir, gegen Faulnis und Brand impragniert, vor- 
gesehen, da die Warmehaltung besonders gut ist. 
Arch. Rader, Berlin - Wilmersdorf, gibt 5200 RM ais 
Baukosten an. abziiglich 600 bis 700 RM Selbsthilfe.

13-15 . H o lz s k e le ttb a u  m it „ L a p u ru s “ -P u tz .
Wandstarke 15 cm, Ziegel-Flachdach, Wickelsta- 
kung in der Dachflache.J3
P re is  3200—800 =  2400

MaBstab: 1: 200

Im Sinne der Abb. 1 ist in Abb. 11 und 12 die Bau- 
summe fiir „T r a g i s o - E 1 e m e n t e“ von dem Arch. 
Anft, Berlin, zu rd. 5000 RM abziiglich 600 RM. Selbst
hilfe angegeben. Hierbei ist die Flachę auf 65 qm ver- 
grofiert, da der notwendige Dachraum im Flachdach 
tehlt. —

Schliefilidi sind die Kosten in L a p u r u s p u t z  
nach Abb. 15 bis 15 von der Deutschen Lapurusgesell- 
sdiaft, Br.emen, zu 5200 RM abziiglich der Siedlerhilfe 
von 800 RM ermittelt. Die Wohnraume sind von den 
Wirtschaftsraumen durch Yorraum streng getrennt.

Fiir die Ausfiihrung der Kleinsiedlungen in 
neueren Bauweisen, die nach dem oben angefiihrten 
Erl. d. M. f. Y. vom 14. Oktober 1950 moglichst be- 
riicksiditigt werden sollen, ware diesmal auch die 
Hinzuziehung der kleineren Bauunternehmer und 
Handwerker dringend zu empfehlen. Auf diese Weise 
konnte den einzelnen Wiinsdien der Siedler mehr 
Rechnung getragen werden und den Erwerbslosen 
wie diesen Unternehmern diirfte in der fiir sie be
sonders schweren Zeit dringend geholfen werden. —

DER HOLZBAU FUR KLEINSIEDLUNGSBAUTEN
VON A R C H IT E K T  R E G .-B A U M E IS T E R  W E R N E R  S C H E N C K , BERLIN  •  10 A B B ILD U N G E N

In den Richtlinien des Reichskommissars zur vor- 
stiidtisdien Kleinsiedlung und Bereitstellung yon 
Kleingarten fiir Erwerbslose ist dem Holzbau eine 
beyorzugte Stellung eingeraumt. Wie in einer Presse- 
konferenz zum Ausdruck gebracht wurde, soli durch 
den Holzbau eine Belebung der deutschen Forstwirt- 
schaft bewirkt werden, und zwar soli den Baufinnen 
und Handwerkern das zum Bau der Erwerbslosen- 
heime verwendete abgelagerte Bauholz durch neu- 
eingeschlagenes Holz der Staatsforsten zu ermafiigtem 
Preise ersetzt werden. Ferner wiinscht der Reidis- 
kommissar, dafi der Bau der Erwerbslosensiedlungen 
nadi Moglichkeit unter Mitarbeit der Siedler erstellt 
werden soli. Die Gestaltung der Siedlerheime soli 
dabei keineswegs primitiv sein, sondern vielmehr die 
Gewahr fiir eine gewisse Mindestlebensdauer bieten.

Diese vorstehenden Bedingungen, die das Reich 
an den Bau der von ihm bezuschufiten Erwerbslosen- 
lieime stellt, werden vom Holzbau in hervorragendem 
Mafie erfiillt. Es ist klar, dafi der erwerbslose Siedler 
nicht mauern oder putzen kann, wenn er dieses Hand- 
werk nicht erlernt hat. Ein Ilolzhaus zusammensetzen 
aber kann wohl Jeder, der nur ein ganz geringes 
Mafi von Geschidclichkeit aufzubringen imstande ist. 
Dalier wird zweifellos das vom Nichtfachinann selbst- 
gebaute Steinhaus nicht so einwandfrei hergestellt 
werden konnen wie das selbstgebaute Holzhaus. 
Audi erfordert der Bau des Steinhauses, dafi Wasser, 
Riistzeug, Maurergeriit und Spezialhandwerkszeug an

der Baustelle vorhanden sein miissen, wahrend der 
Bau des Holzhauses unter wesentlich einfacheren Be
dingungen vor sich gehen kann. Dies gilt besonders 
bei entlegenen Siedlerstellen. Reparaturen wird der 
Siedler sich am Holzhaus leichter selbst machen 
konnen, ein Gesichtspunkt, der gerade bei der Ver- 
wendung primitiverer Bauweisen nicht zu unter- 
sdiatzen ist. Schliefilich darf noch auf die Warme- 
haltung hingewiesen werden, die beim Holzhaus er- 
fahrungsgemafi einfadier und mit geringeren Kosten 
verbunden ist ais beim Steinhaus.

Jahrzehntelange Erfahrungen der holzverarbei- 
tenden Betriebe und vor allem der Spezialholzhaus- 
industrien stehen heute dem Erwerbslosensiedler zur 
Verfiigung, Erfahrungen, die bei den grofien Holz- 
hausauftragen der Reparationslieferungen und in den 
letzten Jahren bei den Eigenheimsiedlungen und 
Wochenendhauskolonien in ganz bedeutsamem Mafie 
erweitert werden konnten, so dafi der Holzbau heute 
geradezu eine volkstiimliche Bedeutung erlangt hat. 
Zu allen Zeiten haben ja auch Kleingiirtner und 
Kleinsiedler mit dem Holzbau angefangen, die 
Sdirebergarten Deutschlands sind eine bereits sehr 
alte Erscheinungsform der vorstadtisdien Holzhaus- 
Randsiedlung, clie nun heute planmafiig fiir die Er
werbslosen aufgezogen werden soli.

Welche Holzbauweise wird man dem Frwerbs- 
losensiedler empfehlen konnen?
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Die in der Holzbauindustrie hauptsachlidi an- 
gewandten Holzbauweisen sind der Blockbau, der 
Fadiwerkbau und der Tafelbau.

Der Blockbau, d. h. der Bau des Holzhauses aus 
waagerechten Holzbohlen, diirfte fiir die Erwerbs- 
losensiedlung nidit in Frage kommen. Zunachst ist 
er zu teuer, und dann konnen Blockhauser nur mit 
gesdiulten Facharbeitern errichtet werden. Eine Mit- 
arbeit des Siedlers ist hierbei nur in untergeordnetem 
Mafie moglich.

Der Fachwerkholzbau wird dagegen oline wei- 
teres fiir die Erwerbslosensiedlungen verwendbar 
sein. Allerdings wird es sich dabei nidit um den alt- 
hergebraditen Fadiwerkbau mit den iiblichen zimmer- 
mannsmafligen Verbindungen handeln, sondern man 
wird sich einer leichteren Bauweise bedienen konnen, 
wie sie von den deutsdien Holzbaufirmen seit langem 
ausgefiihrt wird. Unter „leichterer Bauweise" ist 
keineswegs eine gegeniiber dem alten Fach werk 
minderwertig erscheinende Bauweise zu verstehen. 
Der heutige Holzfadiwerkbau ist vielmehr eine Ver- 
vollkommnung des alten Fadiwerkbaues in bezug auf 
technisdie Ausfiihrung, Standfestigkeit und Wirt- 
sdiaftlichkeit.

So w^erden im Fachwerkholzbau gegeniiber der 
friiheren zimmermannsmafiigen Fadiwerkbauweise die 
senkrediten Stiele sdiwacher dimensioniert, aber in 
geringeren Abstanden vorgesehen. Querverbindungen 
und Streben fallen fort, da die Aufien- und Innen- 
haut, ais waagerechte Bretterversdialung auf das 
Standerwerk genagelt. ausreidiende Festigkeit und 
Steifheit der Wandę gewahren. Sdiwellen, Rahmen, 
Balken, Lagerholzer und Fensterriegel werden dabei 
meist stumpf genagelt. Nur an den lebenswiditigen 
Punkten (Eckstielen, Dacłibindern usw.) werden die 
iiblichen Holzverbindungen oder bei geringeren Holz- 
abmessungen die von der Holzbauindustrie erprobten 
Eisenspezialverbindungen Yorgesehen werden miissen.

Eine derartige Holzbauweise, die fiir die vor- 
gesehenen einfachen, eingesdiossigen Siedlerhauser 
ais durchaus ausreichend betrachtet werden kann, 
wird es dem Siedler ermoglidien, sich ein Eigenheim 
innerhalb der vom Reidiskommissar gestellten Preis- 
grenzen von 2000 bis 2500 RM zu bauen.

Diese einfadie Form des Holzfadiwerks, ins- 
besondere das in Abstanden von 50 bis 60 cm gestellte 
Standerwerk der Wandę, hat den Yorzug gegeniiber 
der alten Fadiwerkbauweise, dafi sich audi nach Ab- 
lauf einer langeren Lebensdauer keine Senkungen 
und Verschiebungen der Wandę zeigen, wie das bei 
dem friiheren ausgemauerten Fadiwerk z. B. der Fali 
war. Die Holzverbindungen sind nidit mehr wie 
friiher der Witterung ausgesetzt, sondern liegen ge- 
schiitzt hinter den Yersdialungen und Isolierungen. 
Die Bauweise wird im einzelnen an den beigegebenen 
Abbildungen erlautert.

Das Fadiwerkgeriist wird aufien mit waagerechter 
gehobelter Stiilpsdialung fiir Lasur- oder Olfarben- 
anstric-h und mit rauher Stiilpsdialung fiir Sdiweden- 
farbenanstridi versehen. Rauhe Stiilpsdialung ist 
billiger ais gehobelte, die Sdiwedenfarbe auf ihr halt 
beinahe langer ais Olfarbe auf Hobelschalung, aufier- 
dem ist der Witterungseinflufi auf Rauhschalung 
nicht sehr nachteilig, da die Tropfenbildung an den 
Fasern des rauhen Brettes eine rasche Wasser- 
ableitung ermoglicht und eine intensive Nassung der 
Wand vermieden wird. Zwischen Innen- und Aufien- 
schalung einerseits und dem Standergeriist anderer- 
seits werden Isolierstoffe angebradit (Isolierpappe, 
Isolierpapier u. ii.). Ein Fiillmaterial in den Zwischen- 
raumen des Fachwerkgeriistes ist nidit erforderlidi.

Die Innenwande erhalten senkrecłite oder besser 
waagerechte (wregen besserer Versteifung der Wandę) 
gespundete Schalung, entweder mit Ólfarb- oder 
Lasuranstrich yerselien, oder zur Aufnahme einer 
weiteren Wandbekleidung mit Spezialmaterial wie 
Ensoplatten, Lignatplatten u. ii., die gestridien oder 
tapeziert werden konnen. Auch kann die innere 
Schalung fortfallen, wenn das Fadiwerk im Innern 
mit Strohlehm oder anderem Ausfachmaterial aus- 
gefiillt werden soli. Man wird diese Bauart in den- 
jenigen Fallen anwenden, wenn die Innenwande ver-

putzt werden sollen. Die Isolierung der Stallwande 
von den iibrigen Innenraumen bietet keine Sdiwierig- 
keiten. An der Innensdialung der Stallwande lafit 
sidi oline weiteres ein wasserdiditer Putz auf ge- 
eignetem aufgenageltem Putztrager aufbringen. Risse- 
bildung ist nicht zu befiirchten, da die Wandę stand- 
fest und unbeweglich bleiben.

Der Fufiboden besteht in der einfachsten Aus
fiihrung aus gespundeten Hobelbrettern auf Lager- 
holzern, die entweder auf Mauerpfeilern aufliegen 
oder auf fertig gelieferten Betonklotzen, die ein- 
gegraben werden. Eine Unterkellerung der Erwerbs- 
losensiedlerheime ist nicht vorgesehen. Bei besserer 
Ausfiihrung kann eine Betonsdiicht zur Aufnahme 
der Lagerholzer dienen, nacłidem zuvor ein Goudron- 
anstridi aufgebradit wurde, in den direkt die Lager
holzer eingeklebt werden. Bei dieser Anordnung 
werden die auf das Holzwerk zerstorend einwirken- 
den Einfliisse der Bodenfeuchtigkeit, Erdfaule und 
Ungeziefergefahr yermieden, wie sie oft bei der iib
lichen Mauerfundamentierung mit Hohlraumen beob- 
aditet wird.

Die Deck en werden in gleicher Weise wie die 
Wandę ausgefiihrt, also ais Hobelspund-Schaldeckeii 
fiir Anstridi oder Lasurfarbung. oder ais Rauhspund- 
decken mit darunter aufgenagelten Platten aus den 
erwahnten Spezialmaterialien. Ebenso konnen die 
Decken geputzt werden mit Hilfe der iiblichen Putz
trager.

Ais Dadiausbildung kann jede beliebige Bauart 
angewendet werden, wie sie sich den órtlichen Be- 
diirfnissen am besten anpassen lafit, ais Steil- oder 
Fladidacher. Bei Flachdadikonstruktion darf die Dadi- 
haut nicht gleidizeitig die Zimmerdecke bilden, sondern 
es soli ein Zwischenraum bleiben zwecks besserer 
Warmehaltung. Im allgemeinen wird wohl das Steil- 
dadi Verwendung finden, da das Yorhandensein eines 
Bodenraumes den Siedlern sehr erwiinsdit sein wird, 
auch fiir den Fali einer Benutzung des Bodenraumes 
zu Wohnzwecken.

Die Schornsteinkasten konnen entweder gemauert 
werden mit den erforderlichen fsolierungen gegen das 
Holzwerk und etwaiges Deckenfiillmaterial, oder sie 
werden in Form der von der einsdilagigen Industrie 
hergestellten Patentraudirohre ausgefiihrt. Diese 
Patentrauchrohre sind mit umgebender Luftraum- 
isolierung versehen, brauchen also nidit besonders 
gegen das Holzwyerk isoliert zu werden. Zweckmafiig 
ware es, wenn nebeu dem Raudirohr noch ein Ent- 
liiftungsrohr hodigefiihrt werden konnte (mit oberer 
und unterer Offnung im Zimmer), das im Dadiraum 
endigen konnte. Besonders im Soinmer ist bei der 
grofieren Dichtigkeit der Holzwande eine Entliiftung 
der Raume wiinsdienswert. Diese Raumentliiftung 
hat sich bei den grofien Holzhaussiedlungen bei 
Dresden und Leipzig sehr bewahrt.

Ais Mafistab fiir die Beschaffenlieit der Holzfach- 
werkhauser sollten die Giitevorsdiriften fiir Holz- 
hauser (DIN 1990) in allen Fallen von den Siedlunss- 
triigerii fiir die Ausfiihrung yorgesdirieben werden. 
Diese Giiterorsdiriften sind vom Reichsarbeitsmini- 
sterium. Wohlfahrtsministerium und yom Yerband 
der deutsdien offentlich-reditlichen Kreditanstalten 
ais Grundlage fiir die Beleihung von Holzhiiusern an- 
erkannt worden. Nach diesen Yorschriften errichten 
die im Wirtsdiaftsverband der deutsdien Holzindustrie 
zusammengefaflten Holzbaufirmen ihre Bauten: Adolf 
S o m m e r f e l d ,  Berlin, C  h r i s t o p h & U n m a c k , 
Niesky (Oberlausitz), D e u t s c h e  W e r k s t a t t e n  
A. G., Dresden-Hellerau, F e a - W e r k e ,  Schneide- 
miihl. Holzbau Otto L o e b ,  Berlin-Falkensee, Fried
rich W. L o h m i i l l e r ,  Giisten (Anlialt), Os t see- 
H o l z i n d u s t r i e  A. G., WTerk Stettin, Georg 
S c h n e i d e r ,  Lindau i. Bodensee.

Die Montage des Holzfachwerkhauses wird im all- 
gemeinen so vor sich gehen, dafi das vom Holzbau- 
betrieb fertig zugesdinittene Materiał einsdiliefilich 
der Fenster und Tiiren sowie des erforderlichen Be- 
festigungsmaterials zur Siedlungsstelle transportiert 
und dem Erwerbslosensiedler iibergeben wird. Unter 
Leitung eines Monteurs und Mitarbeit der Siedler 
wird das Holzliaus aufgestellt, nadidem zuvor das
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Funclaincnt liergeriehtet worden ist. Ein gewisser 
Grad von Geschicklicłikeit wird allerdings bcim Holz- 
fachwerkbau von den Siedlern vorausgesetzt werden 
miissen. Des weiteren ist der Aufbau des Fachwerk- 
liauses von der Witterung abhangig, da ein langeres 
Lagern der Holzteile in der Nasse bei Schnee oder 
Regen die Giite der Bauteile herabsetzen wiirde.

Wo diese beiden Voraussetzungen, handwerklidie 
Geschicklicłikeit der Siedler und gunstige Witterung 
wahrend der Bauzeit, nidit beriicksicłitigt werden 
konnen, wird die zweite Holzbauweise fiir den Sied- 
lungsbau gewahlt werden miissen: der Tafelholzbau.

Der Tafelbau ist eine verfeinerte Form des FIolz-

fadiwerkbaues, der im geschlossenen Betrieb, also un- 
abhiingig von Witterungseinfliissen, soweit in seinen 
einzelnen Baugliedern gefordert wird, dafi er auf der 
Siedlungsstelle in ganz kurzer Zeit und selbst von un- 
geiibten Kraften leidit zum fertigen Hause zusammen- 
gestellt werden kann. Dem Siedler wird bei dieser 
Bauweise ein erheblicher Teil der Arbeit von Fach- 
arbeitern in der Fabrik abgenommen, die Herstellung 
des Hauses steht langere Zeit unter verantwortungs- 
voller Aufsicht, ais es beim ortsgefiigten Fachwerk- 
bau moglich ist, und darin muf? in bestimmten Fallen 
fiir den Siedler ein Yorteil erblickt werden beziiglich 
der Giite und Lebensdauer seines Hauses. Die
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tragenden Bauteile sind von den Verschalungen vor 
Nasse geschiitzt, die Banzeit ist erheblidi auf der Bau- 
stelle abgekiirzt. Der Tafelbau setzt allerdings eine 
besonders sorgfaltige Herstellungsweise voraus, wie 
sie von den erwahnten Holzbaufirmen auf Grund 
ihrer Erfahrungen bei inlandiscłien und auslandisdien 
Holzbauten gewahrleistet wird.

Die Bauelemente des Tafelbaues sind hinsichtlich 
der tragenden und warmetechnischen Bauteile die 
gleidien wie beim Holzfadiwerkbau, es sind lediglidi 
grofiere Wand-, Decken-, Fufiboden- und Dachflachen 
zu Tafeln verbunden. Besonders sorgfaltig miissen 
beim Tafelbau die Holzverbindungen ausgefiihrt wer
den, damit beim Transport der Tafeln keine Verande- 
rung der Dimensionen eintreten kann. Die Holzver- 
bindungen werden liierbei vielfach durdi besondere 
Eisendiibel verstarkt. Dadurch wird eine besonders 
hohe Standfestigkeit der Wandę erzielt.

Beim Tafelbau besteht die Aufienhaut durdiweg 
aus gehobelter Spundschalung, die gleidi in der 
Fabrik mit dem Anstrich der Lasur versehen wer
den. Die Malerarbeiten auf der Baustelle fallen fort. 
Die Ausbildung der iibrigen Bauteile ist die gleidie 
wie beim Fadiwerkbau. Die einzelnen Tafeln werden

auOen durch Deckbohlen an den Stoflen 
zusammengehalten und iiberdeckt.

Die Installationen fiir Gas, Wasser 
und Lidit, die ja zunachst auf den Sied- 
lungsstellen nidit zur Ausfiihrung kom- 
men werden, lassen sidi beim Holzbau 
leicht bewerkstelligen, da das Holz sidi 
zur Befestigung der Leitungen gut 
eignet. Audi falls der Siedler sidi in 
spiiterer Zeit etwaige Installationen selbst 
anlegen will, so lassen sidi Durdibriidie 
und Befestigungen an den Holzwanden 
unsdiwer ausfiihren. —

Musterhiiuser in Berlin-Stahnsdorf. 
Im Auftrage des Reichsfinanznriniste- 
liums sind in letzter Zeit in Berlin- 
Stahnsdorf Musterhiiuser fiir die Er- 
werbslosensiedlung errichtet worden, 
dereń Bauweisen in den nebenstehenden 
Abbildungen dargestellt sind. Die Firma 
C h r i s t o p h  & U n m a c k  zeigt ein 
Haus in reiner Holzbauweise mit innerer 
und auGerer Holzversdialung. Die Firma 
R i c h t e r  & S c h a d e 1 stellt ein Haus 
aus, dessen Holzfachwerk auflen mit 
Fternitplatten und innen mit Holzver- 

schalung bekleidet ist. Die Firma Adolf Sommer -  
f e 1 d hat ein Haus gebaut in einer gemisditen 
Bauweise mit einer auBeren Bohlenwand aus Holz 
und einer massiven Innenwand aus Strohlehmpackung 
(beide Wandę sind gehalten durdi ein Holzfachwerk).

Die Preise fiir diese Musterhauser sdiwanken fiir 
die schliisselfertige Ausfiihrung zwisdien 2400 und 
2500 RM. Nach den Angaben der Firma Christoph
& Unmack setzt sidi der Kostenansdilag fiir das 
Musterhaus folgendermaflen zusammen:
1. Sdialbretter fiir ein Betonfundament (anteilig) . . 4,— RM
2. Betonfundament (Kiesgewinnung in der Nahe der

Baustelle) ..................................................................... 259,— RM
bei Ziegelfundament stellen sidi die Kosten nur
auf rd. 200,— RM

3. Holzhaus: Kanthólzer f. Wandę, Balken- 
lagen, Dachkonstruktion, Fuflbodenlager,
Dachlatten . . . .  ............................ 430,— RM
T ischlerarbeiten.........................................  340,— RM
Aufien- und Innenbekleidung, Fufiboden,
Decken, L e is t e n ................................  750,— RM
Isolierungen u. a. M a te r ia ł ....................  220,— RM 1740,— RM

4. Fadimonteur zur Beaufsichtigung der Montage . . 38,— RM
5. Schornsteine (Materiał) .................  . 20,— RM
6. Daeheindeckung in Zementfalzziegeln 169,— RM
7. Ofen und kleiner K ochherd ........................................  80,— RM

G ru n d riB  1 : 100 d e s  P ro b e s ie d lu n g s h a u s e s  in S ta h n s d o rf

I --------------------------W O H N K 0 C H E  
17 ,7 8 q ^ . £

-----  co'
S C H W E !  
N E .

K E L L E R .

K A M M E R  
7,09  qta.

K A M M E R

8. Anstricharbeiten (Materiał mit
3 Stiick P in s e ln ) .......................  40,— RM

Zusammen: 2350,— RM 

Hinzutreten Bahntransportkosten 
fiir das Holzhaus ab Lieferwerk 
bis zu 200 km Entfernung . . . 150,— RM

Gesamtkosten: 2500.— RM

In den Yorstehenden Kosten sind 
folgende Materialmengen eingerechnet 
worden, die nidit zu der Holzlieferung 
gehoren:
1. Fundament: in Beton: 45 Sack Zement

zu 50 kg; 5 cbm Kies; Wasserverbraudi 
je Haus 12,60 RM;
in Mauerwerk: 6200 Steine; 4400 Liter
Mortel; Wasserverbraudi 16,— RM;

2. Schornsteine: 600 Steine; 450 Liter Mortel; 
Wasserverbrauch 2,— RM;

3. Dachdeckung: 1000 Falzzementziegel;
25 Firstziegel.

Die Arbeitszeiten, die der Erwerbs- 
lose beim Aufbau seines Hauses selbst 
zu leisten hat, sind folgende:
1. fiir Erdaushub und Fundamente 200 Stuuden
2. fiir den Holzhausaufbau . . . 400 Stunden
3. fiir die Aufhiauerung der Schorn

steine ..........................................25 Stunden
4. fiir die Dadieindeckung . . .  40 Stunden
5. fiir Anstricharbeiten.................. 70 Stunden

Zusammen: 735 Stunden
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ALLGEMEINE AUFGABEN 
DES LANDLICHEN SIEDLUNGSBAUES

V O N A R C H IT E K T  D IP L .- IN G . G ER H A R D  H E LG E N , BERLIN  •

In den letzten Wochen sind zwischen der Reichs- 
regierung und der preufiischen Regierung Verhand- 
lungen iiber eine erhebliche Vermehrung der Siedler- 
stellen fiir die nachsten Jahre gefiihrt wrorden. Wie- 
weit diese Verhandlungen eine Vermehrung iiber die 
bisherigen 10 000 bauerlichen Stellen pro Jahr hinaus 
bringen werden (man spricht vou 30 000 Stellen jahr- 
lich), ist Yorlaufig noch unbestimmt. An Stelle der 
bis vor kurzem geltenden Richtlinien des Reichsarbeits- 
miniśteriums iiber ,,die Gewahrung von Einriditungs- 
kredit fiir Zwecke der landwirtschaftlichen Siedlung'* • 
vom 26. September 1929 hatte ein Entwurf desselben 
Mdnisteriums vom 12. Oktober 1931 zwischenzeitliche 
Giiltigkeit erlangt. Diese heute noch giiltigen Richt
linien iiber die Hohe der Siedlungsbaukredite sehen 
folgende sehr bescheidene Satze vor:
1. Vollbauernstellen 

(rd. 60 Morgen Land)
Baukostenhochstsatz . . . .  9000 RM 
K red ithóchstsatz..................  8000 ,,

2. Einspiinnerstellen 
(rd. 40 Morgen Land)

Baukostenhochstsatz . . . .  7500 ,, 
K red ithóchstsatz ..................  6750 ,,

3. Kulibauernstellen
Ausbaustellen 

(rd. 30 Morgen Land)
Baukostenhochstsatz . . . .  6600 ., 
K red ithóchstsatz ..................  6000 ,,

4. Arbeiterstellen
(rd. 20 Morgen Land)

Baukostenhochstsatz . . . .  5500 ,,
K red ithóchstsatz ..................  5000 ,,

Umbaustellen grundsatzlich die Halfte der vor- 
genannten Satze.

In den neuen Richtlinien, die auf Grund der Be- 
ratungen zwischen dem Reidisarbeitsministerium und 
dem preufi. Ministerium fiir Landwirtsdiaft baldigst 
zu erwarten sind, wird u. a. in erster Linie eine Ver- 
billigung des Siedlungsyerfahrens unter starkerer Her- 
anziehung der Siedler selbst sdion beim Bau sowie 
eine gerechtere Beriicksichtigung der Land&rbeiter 
festgelegt. Die Anliegersiedlung soli bei erheblichen 
Landzulagen in der Yerteilung und Abtragung der 
Lasten der Neusiedlung gleichgestellt werden.

Neue Wege zur Herabminderung des erforder- 
lichen Selbstkapitals der Siedler miissen erschlossen 
werden: aber schon heute kann gesagt werden, dafó 
praktisdi jede Herabsetzung von Gebaudekosten eine 
natiirliche Grenze findet, unter der eben nur noch auf 
Kosten der Qualitat und der betriebswirtsdiaftlichen. 
Rentabilitiit der Siedlerstellen gesiedelt werden 
konnte. Beides soli aber vermieden werden. Fehler 
in der Grundrifianordnung und in der Bauausfuhrung 
konnen entscheidend fiir die Rentabilitat des Betriebes 
sein und damit den Aufstieg oder Abstieg einer Fa
milie evtl. bei Serienherstellung der Bauten und 
Gruppensiedlung, also in der Anlage ganzer lieuer 
Dorfer, einiger 100 Menschen besiegeln.

Die vom Verfasser beigegebenen Abbildungen fiir 
<1 ie vier Hauptformen der landlichen kleinbauerlidien 
Siedlungen, wie sie nadi den Richtlinien der Regie
rung beliehen werden, sollen daher ais Studien- 
material fiir eine praktisdi brauchbare Grundrifl- 
anordnung nach den neuesten Forsdnmgsergebnissen 
der Betriebswissenschaftler, der Hausfrauenverbande 
und den Erfahrungen der Architekten beziiglich 
billigster und bester Konstruktionseinzelheiten ge- 
wertet werden. Wenn dabei die Grofienverhaltnisse 
von zwei Typen, ebenso wie die Grundrisse der auf 
der Sonderabteilung der Deutschen Bauausstellung im 
Sommer 1931 errichteten landlichen Yersuchsbauten. 
die an und fiir sich mustergiiltiges Studienmaterial 
geliefert haben, heute zum Teil leider iiberholt sind, 
wreil das Tempo der Wirtsdiaftskrise Deutschland in- 
zwischen neue Einschrankungen auferlegt hat, so muli 
hier doch nochmals betont werden, was sdion weiter 
oben beziiglich der Grenzen der Einschrankung gesagt
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wurde. Praktisdi werden also die Typen 1 u. 2 (Voll- 
bauern- und Einspannerstelle) fiir die nachste Zukunft 
aus dem Programm der neuen Siedlungen wohl naliezu 
ausscheiden und zu 90 v. H. die Typen 3 u. 4 errichtet 
werden. Erst in besseren Zeiten werden dann die 
grofien Siedlertypen wieder die alte Giiltigkeit 
erlangen.

Bei jeder Siedlerstelle miissen im Wohnteil die 
Schlafraume selbst bei kleinsten Abmessungen ent- 
weder Platz fiir zwei Betten in der Kammer haben, 
oder wo die Kammer erst spiiter im Dachgeschofi aus- 
gebaut werden soli, lnufi das Elternschlafzimmer auller 
fiir zwei Elternbetten noch Platz zur Aufstellung eines 
Kinderbettes und des Schrankes zeigen. Desgleichen 
in u (i der Wohnraum ais einziger Aufenthaltsraum der 
Familie gerade nach Fortfall der bis heute noch so 
beliebten „guten Stube“, fiir die kein Platz mehr in 
modernen Siedlerstellen ist, so geraumig sein, dufi 
eine gemiitliche Sitzedce fiir die Feierstunden und 
Mahlzeiten nicht die ganze Raunigiofie beansprucht.

Grofite Bedeutung ist in jedem Falle der Lage und 
ausreichenden Grol?e der Futterkiiche beizumessen. 
Sie ist die eigentliche Arbeitszentrale der Bauerin. in 
der alle wesentlichen Arbeiten vor sich gehen. Hier 
wdrd das Viehfutter yorbereitet und gedampft, liier 
wird die Frischmildi umgefiillt, zentrifugiert, evtl. 
sterilisiert, hier wird der Ralim yerbuttert, werden 
die Milchkannen gewaschen, die gesamte Hauswasdie 
geht in der Futterkiiche vor sich, wobei der Futter- 
dampfer evtl. auch ais Waschesprudler benutzt w^erden 
kann, die groben Kochvorbereitungen fiir die Familien- 
mahlzeiten finden in der Futterkiiche statt, wie Kar- 
toffelsdialen, Erbsenlesen, Obsteinkochen usw. Die 
Futterkiiche ist deshalb so geraumig wie moglich zu 
gestalten, besonders dann, wenn sie gleichzeitig ais 
Kochnische fiir den Wohnraum dient, wie dies aus 
Raumersparnis bei den kleineren Betrieben der Aus- 
baustelle und den Landarbeiterstellen ohne Schaden 
moglich ist. An dieser Stelle sei darauf liingewiesen, 
dafi die Yerwendung von Elektrizitat besonders fiir die 
Geratschaften der Futterkiiche, wie Futterdampfer, 
Waschkessel, Waschesprudler, Zentrifuge usw. ganzbe- 
deutende Zeit- und Arbeitsersparnis. also wesentliche 
Vorteile hat, aber z. Zt. meist ein frommer Wunsdi 
bleiben niuR. Die Futterkiiche soli ferner aus arbeits- 
technischen Griinden und zur Krafteersparnis der 
Bauerin direkten Ausgang zu den Auslaufen fiir 
Sdiweine und Hiihner haben, sie soli keine Stufen zur 
Wohnkiiche oder zum Stall aufweisen, sie mufi, wenn 
irgend moglich direkten Zugang zum Keller besitzen, 
wo die Kartoffelvorrate la^ern, die Milch abgestellt 
wird, Holz, Gemiise, Obst liegen. Ais selbstrerstand- 
lich ist ihre gute Zwischenschaltung zwischen Wohn
teil und Stall vor der Brandmauer, weldie beide 
trennen soli. anzusehen, wobei sich gleichzeitig kiir- 
zeste Wege zu den Stallen ergeben. Da die Stall- 
und Hofarbeit etwa 62 v. H. der bauerlichen Gesamt- 
arbeitsleistung ausmadit, die Feldarbeit aber nur 
38 v. 11., und da ferner von den 62 v. H. Heimarbeit 
wieder weit iiber die Halfte nur fiir Stallarbeit er- 
redmet wurde, leuchtet die Wichtigkeit kiirzester 
Wege nicht nur von der Futterkiiche zum Stall, son- 
dern auch in diesem selbst besonders ein. Der in 
keinem Betriebe entbehrliche Futterplatz soli daher 
mćiglichst dicht an der Futterkiidie, also an der Brand- 
mauer liegen, wo auch wegen der besten Abwurfmćig-
1 ichkeit die Einschiittóffnungen oben im Sdiiittboden 
fiir Hen. Stroli und evtl. Kraftfutter angeordnet 
werden. Das friiher iibliche Ubergreifen des Sdiiitt- 
bodens iiber den Wohnteil ist heute veraltet. hodistens 
kann noch der Bodenraum iiber der Futterkiidie fiir 
die Unterbringung des Kraft- und Kórnerfutters be
nutzt werden, so dali! die Kraftfutter- und Kórner- 
abwurfschachte dann direkt in die Futterkiidie statt 
in den Futterplatz miinden. Diese Abwurfsduichte 
haben die bei den Stalleinrichtungszeichnungen unter 
Abb. 1 angegebene Form init Holzschieber an der Aus-
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V o llb a u e rn s te lle  lU r 15 ha =  60 M o rge n  (Typ 1)
B e le g s ta rk e : 2 P fe rd e , 7 K ilh e , 8—10 S c h w e in e , 4 - 6  J u n g y le h , fe rn e r  2 0 -4 0  H O hner

1 Flur, 2 Kammer, 3 Schlafzimmer, 4 Wohnraum, 5 Kochnische, 6 Speisek., 7 Futterkuche, 8 Futterplatz, 9 zwei Pferde, 10 Jungvieh, 11 Kiihe 
12 Schweine, 13 Klosett, 14 Gerate, 15 Boden, 16 Schlafkammer, 17 Schiittboden f. Korner und Kraftfutter, 18 Schuttboden f. Heu und Stroh

M a s  s ta .  b

Stallschnitt

* o - i i 3  *» 5 <i y » * >15 ■ 1 : 300

O s t - (H o f- )A n s ic h t S u d a n s ic h t n a c h  d e r  E rw e ite ru n g

mundung. Wichtig ist, dafi die Dunggange des Stalles 
auf eine Mindestzahl reduzicrt werden und die Wege 
voin Dunggang zur Dungstatte tunlidist gerade, also 
wiederum kiirzeste Wege sind, sdion allein aus dem 
Grunde, weil das Gewidit der yollgeladenen Dung-

karre ein erheblidies ist. Winkel und Edcen kónnen 
bei ilirem Transport aufierst beschwerlich fallen.

Nach dem neuen am 1. Januar 1932 in Kratt tre- 
tenden Reidismildigesetz vom 31. Juli 1930 sollen zur 
Erzeugung einer moglicłist sauberen, bakterienarmen
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Einspannerstelle fQr etw a 6 -  10 ha Land, durchschnittl. BetriebsgrOBe 7,5 ha =  40 M orgen (Typ 2)

G rundriB  E rd gescho B  1 :3 0 0  G rundriB  D ach g e sch o B

I W indfang, 2 Wohnraum, 3 Kammer, 4 Schlafzimmer, 5 Kochnische, 6 Speisekammer, 7 Futterkiiche, 8 Trockenklosett, 9 Schweine, 10 Kuhe,
I I  Futter, 12 Jungvieh, 13 Pferd, 14 Boden, 15 Schuttboden, 16 Raucherkammer, 17 und 18 Schlafkammern

G rundriB  K e lle r  W o h n h a u s s c h n itt S ta lls c h n itt

O s t- (H o f-)  A n s ic h t W e s t-  (G a rte n -)  A n s ich t

S c h a u b ild  von NO E in s p a n n e rs te lle

Vorzugsmilch die einzelnen Vieligattungen von ein- 
ander durdi Trennwande getrennt sein. Dies ist bei 
allen vier Typen durchgefiihrt. Der Sinn dieser 
Trennwande liegt aufierdem in der grofieren Unge- 
stortheit and Ruhe besonders der Kuhe bzw. der 
Storungen durch andere Tiere, wodurdi der Nahr- 
zustand gefordert wird. Nahezu allgemein ist unter 
dem letzeren Gesichtspunkt heute bei der Aufstallung 
der Kuhe der Kurzstand (1,70 m bis 1,80 111 Standlange) 
an die Stelle des friiher iiblichen Langstandes (2,20 m 
bis 2,40 m) getreten, obwohl der Langstand in der 
Anschaffung billiger ist, da Standrahmen und FreU- 
gitter in Fortfall kommen (vgl. Abb. 7). Die Stand-

A rc h ite k t  D ip l .- ln g . G e rh a rd  H e lg e n , B erlin

breiten sollten beim Kurzstand etwas reidilidier ais 
beim Langstand bemessen werden, also mindestens 
1,10 bis 1,20 m betragen. beim Langstand geniigt 1,00 m 
Standbreite. Einzelmafie und Materialanordnungen 
gehen aus den Abbildungen 2—7 der Stalleinrichtungen 
hervor. Der Ersparnis lialber wird heute in erster 
Linie eine Ausfuhrung nadi Abb. 4 fiir Kuhaufstallung 
in Frage kommen. Das gleidie gilt fiir die Freflgitter, 
wo einfadiste Kettenbefestigung oder einfadie Rund- 
eisen, evtl. Gasrohre bei den Kalberbuditen (vgl. 
Abb. 6) verwendbar sind. Steinzeug-Krippensdialen 
sowohl fiir Kuhstall wie fiir Sdiweineboxen und 
Kalberbuditen sind nadi den heutigen Erfahrungen
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eine hygienisdie Notweudigkeit, von der in keineni 
Falle abgegangen werden soli. (Sie werden \orbild- 
licłi hergestellt durch die Deutschen Ton- und Stein- 
zeugwerke, Berlin-Charlottenburg.) Dagegen konnen 
Rinnen (Jauche- und Futtertischrinne) ebenso wie dife 
Kotplatte und der Stallgang ohne Schaden fiir Betrieb 
und Vieh aus Rauhbeton bzw. aus Zementplatten, auf 
Sand gelegt, bestehen an Stelle der bedeutend teue- 
reren Klinkerpflasterung. Wo kein Geld łiir den Ein- 
bau der sehr brauchbaren Arato-Selbsttranker (vgl. 
Abb. 8) vorhanden ist, gentigen auch einfache Wasser- 
zapfstellen am Ende der Futterrinne und Futtertroge 
zur Trankung. Auf die Stalliiftung sei an dieser 
Stelle noch hingewiesen, sie kann wesentlich zur

S c h a u b ild  vo n  N W  
A rc h ite k t D ip l . - In g .  G erh a rd  H e ig e n , B erlin

Gesundlieit der Stallbewohner beitragen. Frisdiluft- 
zufiihrungs- und Entliiftungsschachte diirfen daher in 
keinem noch so einfachen Gehoft fehlen — sie werden 
entweder ais Steinzeugrolne oder Holzsdiachte in die 
Wandę verlegt bzw. gehen direkt von der Stalldecke 
aus iiber Dach und werden durch versdiiedene Patent- 
yorrichtungen reguliert, von denen die bestbewahrte 
der sog. Gerlachsche Dauerliifter ist. Audi Flettner- 
Rotoren werden eingebaut und haben sich bewiihrt. Fiir 
Holzschadite geniigen zwei mit einfadisten Schiebe- 
tiiren versdiliefibare Offnungen, von denen im Sommer 
die obere im Winter die untere fiir Frischluftzufiih- 
rung zu 'sorgen hat (vgl. Abb. 9). Bei derartiger 
Frisdiluft- und Abluftregulierung der Stalle kann der

609



grófite Teil der Fenster ais reine Liditoffnungen fest- 
stehend eingebaut werden, wobei Drahtglasverglasung 
das solideste ist. Die Kosten fiir Tisdiler- und Glaser- 
arbeiten werden dadurdi auBerdem wesentlieh ver- 
ringert werden. Eine iiberreichliche Lichtzufuhr 
in Gestalt ganzer Fensterbander ist zu vermeiden, 
damit die Stalle im scharfen Winter nicht zu stark 
auskiililen. Die Warmehaltung spielt im landlichen 
Siedlungsbau, bei dem es sich im Gegensatz zur Stadt 
ja fast stets um frei im Gelande stehende, d. h. un- 
geschiitzte, jedem Wind-, Ktilte- und Regenanfall 
offen ausgesetzte Bauten handelt, nicht nur fiir den 
Wohnteil, sondern in erster Linie fiir den Stallteil 
eine besonders grofie Rolle. Bei den unter Wand- 
und Deckenkonstruktionen angegebenen Moglidikeiten 
sind deshalb in erster Linie soldie Konstruktionen 
ausgewahlt worden, die sich nicht nur durch besondere 
Billigkeit (evtl. Selbsthilfe der Siedler) auszeidinen, 
sondern auch giinstigste Warmeleitzahlen aufweisen, 
die nachpriifbar diejenige einer 38-cm-Ziegelmauer 
iibertreffen ocler keinesfalls untersdireiten. Ein grofier 
Teil dieser Wand- und Deckenkonstruktionen, auf die 
spiiter noch naher eingegangen wird, hat sich praktisch 
bereits bestens bewahrt.

Ist die Warmehaltung fiir Kuhstall, Pferde- und 
Jungviehstall wichtig und fordernd, so erreicht sie fiir 
das Gedeihen der Schweine im Sdiweinestall eine 
absolut iiberragende Bedeutung. In erster Linie soli 
die Decke iiber dem Sdiweinestall daher wegen der 
Warmehaltung niedriger liegen ais im Grofiviehstall. 
Die neuesten Erfahrungen zeigen einwandfrei, dafi 
Schweine in Holzboxen am besten gedeihen, weshalb 
Holz ais aussdiliefiliches Baumaterial auch fiir die 
Trennwande zu empfehlen ist. Bei keinem anderen 
Materiał ist eine derartige Warmhaltung zu erzielen, 
auBerdem ist Holz fiir Decken und Trennwande das 
billigste, da einfache, aufgetrennte Kiefernrundstangen 
von jedem Siedler selbst eingebaut werden konnen 
(vgl. Abb. 10 der Stalleinrichtungen). Will man 
hygienisdi das Erforderlidie tun, so kann man die 
Boxen noch des ofteren auskalken. Steht etwas mehr 
Geld fiir die Ausstattung der Stallungen zur Yer- 
fiigung, so konnen audi Spundbretterwande zwischen 
U-Eisen ausgefiihrt werden, die noch dazu ais Schwing- 
wande kippbar einzuricłiten sind (vgl. Abb. il). Besser 
jedocli ais dieKippwand und feststehende Futtertroge 
hat sich die bewegliche Wellenbrediersdiale aus Stein- 
zeug bewahrt, weldie die schwingende Wand erspart. 
Ein vorbildlicher Sdiweinestall sollte ais Fufiboden- 
belag nur warmehaltende, porose, gesinterte Steinzeug- 
platten aufweisen (nach Angaben von Dipl.-ing.Kauth). 
Herstellerfirmen sowohl die Deutschen Ton- und Stein- 
zeugwerke Charlottenburg, ferner Steinzeugwaren- 
fabrik Friedridisfeld i. B. u. a. (vgl. Abb. 12). Schweine- 
boxen erhalten ebenfalls feststehende hodiliegende 
Drahtglasfenster, wobei zu bemerken ist, d'afi alle 
Stallfenster auch ais Stahlfenster auszubilden sind. 
Sdiweinebuchten sollen stets direkte Auslaufe ins 
Freie aufweisen. Die Auslauftiiren werden entweder 
ais Sdiiebetiiren oder ais Doppeltiiren ausgebildet 
(vgl. Abb. 13 u. 13a). Allgemein haben sich fiir Stall- 
tiiren geteilteTiiren gut bewahrt, bei denen derOber- 
teil iiber dem feststehenden Unterteil zwecks Belich- 
tung und Luftung des Stalles geóffnet werden kann 
(Abb. 13a). Direkter Jaudieabflufi mit Steinzeug- oder 
Zementrinne, Geruchverschlufi und Sinkkasten sind in 
einem modernen Sdiweinestall unerlafilidi. In jeder 
Beziehung vorbildliche Sdiweineboxen werden seit 
vielen Jahren von der Spezialfirma Carl Wolf, 
Apparatebau, Sdiweinsburg (Pleifie S.-A.) geliefert 
oder vom Aratowerk (vgl. oben bei Kuhstalleinridi- 
tungen Selbsttranker), Breslau. Ais iiblidie Grofie fiir 
Sdiweineboxen geniigen die Abmessungen von etwa 
2,20 m bis 2,50 m, also 5 bis 6 cim je Budit; will man ein 
iibriges tun, so kann man eine besondere Muttersau- 
bucht einriditen und eine Ferkelbudit von ihr ab- 
trennen.

Ebenso wie bei den Schweineboxen spielt die 
Wahl des riditigen Fufibodenbelages fiir den Pferde- 
und Jungviehstall eine nidit unwiditige Rolle. Acht- 
kuppige, normalformatige Eisenklinker (vgl. Abb. 14) 
haben sich fiir Pferdeboxen am besten bewahrt (be- 
kannt ais gute Herstellerfirma Fikentsdier, Keramisdie

Werke A.-G., Zwickau i. Sa.). Audi die Jaudierinne 
wird in diesem Falle ais Eisenklinker-Formstein 
geliefert und verlegt. Fiir Jungviehstalle genugen im 
allgemeinen der Billigkeit halber Zementplatten. Uber 
die sonstige Pferdeboxeinriditung ist deshalb kaum 
Neues zu berichten, weil die altbewahrten Formeu 
von Lattierbaum-Aufhangung, Futterraufe, Futtertisdi. 
Trankung audi die billigsten geblieben sind und auch 
ais bekannt vorausgesetzt werden konnen. (Neuzeit- 
liche beste Pferdeboxeinriditungen wrerden durdi das 
Aratowerk, Breslau, geliefert.)

Zu einem Siedlergehoft gehort in jedem Falle eine 
je nach Gehoftgrofie versdiieden starkę Geflugel- 
lialtung, nidit zu verwediseln mit Geflugelfarmen, 
bei denen die aussdiliefilidie Zucht audi viel weiter- 
gehende Anforderungen an die Einrichtung, Bauweise, 
Belichtung, Organisation, Nebenraume stellt, ais wie 
sie bei einem normalen Hiihnerstall im Siedlergehoft 
auftreten. Wesentlieh fiir den Hiihnerstall ist seine 
einwandfreie Sonnenlage, also am besten Siidriditung 
(evtl. West oder Ost), so dafi moglidist vieł Warme 
in den Raum gelangt, um die Eierproduktion zu 
heben. Allzu grofie Fensterfladien in der Form, dafi 
nahezu die ganzen Wandflachen in Fenster aufgelost 
sind (vgl. Versudisbauten der Bauausstellung) sind 
audi hier iibertrieben und naditeilig, da die Raume 
infolge der grofien Glasfliidien (Treibhauswirkung) im 
Sommer iibermafiig erhitzen, im Winter aber zu stark 
auskiihlen, es sei denn, dafi sie heizbar sind, was sich 
nur beim Grofibetrieb der Hiihnerfarm lohnt. Ais 
bestes Glas fiir Hiihnerstallfenster hat sich das Cedra- 
glas oder Bicellaglas mit Drahteinlage bewahrt (Her- 
steller: Kalle u. Co. A.-G., Wiesbaden und Biebridi), 
das die ultravioletten Strahlen der Sonne nicht wie 
normales Fensterglas absorbiert. Nadi den neuesten 
Erfahrungen hat sich eine Kombination von Sdilaf- 
und Sdiarraum fiir den Hiihnerstall besser bewahrt 
ais getrennte Raume. Die Fallennester werden dabei 
praktischerweise unter dem Kotbrett angeordnet (vgl. 
Abb. 15). SoM7ohl fur Kotplatte wie fiir Trennwande 
der Fallennester sind Eternit-Durasbestplatten von 
etwa 4 mm Starkę gut geeignet. Fiir das Siedlergehoft 
wie fiir den Grofibetrieb wird ais Hauptkonstruk- 
tionsmaterial fiir den Hiihnerstall Holz in Frage 
kommen — Stahlskelettkonstruktion wird in jedem 
Falle fiir die heutige Zeit zu teuer werden. Absolut 
zweckmafiig ist dort, wo der Hiihnerstall im Haupt- 
gebaude aus Sparsamkeitgriinden keinen Platz ge- 
funden hat. der Einbau des Hiihnerstalles in die Siid- 
seite der Scheune, wobei der Nachteil, dafi der Hiihner- 
auslauf nicht in unmittelbarer Niilie der Futterkiidie 
zu iibersehen ist, keinen allzu grofien Feliler bedeutet.

Alle wesentlichen Teile der Stalleinriditung und 
des Wohnteiles einer Siedlerstelle sind im Vorstehen- 
den untersudit worden — es bleibt nun noch die fiir 
die Baukostenhohe der Stelle entsdieidende Rolle der 
Baumaterialien und Konstruktionseinzelheiten zu 
priifen. Hierbei sei vorweggenommen die Frage nadi 
der zweckmafligsten Dadiform. Entsdieidend hierfiir 
mul! allein die bessere Zweckerfullung sein. Fiihrende 
Betriebswissensdiaftler, z. B. der Direktor der Ver- 
suchsanstalt fiir Landarbeitslehre in Pommritz, Prof. 
Dr. D e r l i t z k i ,  haben iibereinstimmend mit den 
praktischen Erfahrungen von nahezu 90 v. H. aller 
landlichen Siedlungsgesellsdiaften festgestellt, dafi das 
steile Dach fiir landliche Bauten landwirtschaftlidi 
und arbeitswisseuschaftlich grófiere Vorteile ais das 
flachę Dadi aufweist. Das steile Dach ermoglicht: 
1. eine becpiemere Kórperhaltung beim Einbansen 
sowie bessere Luftzirkulation; 2. wird die Hubarbeit 
infolge der nur wenig grofieren Hubhohe kaum 
starker; 3. wird eine bessere Raumausnutzung durch 
hohere Lagerung und grófiere Stapelmengen erzielt; 
4. sind medianisdie Forderer leiditer einzubauen. Ais 
einer der Hauptgriinde, warum auch der Verfasser in 
seinen Typen ein steiles Dadi empfiehlt, ist aber die 
weitaus sttirkere Ausgesetztheit der Dachfladie gegen 
Windanfall, Regen, Schneemengen auf dem Lande 
gegeniiber der Stadt (wo audi griiflere Sdineelast 
schneller wegsdimilzt) anzusehen. Eine wodienlange 
Einwirkung der Schneelast auf die Dachhaut, die beim 
fladien Dach in sdineereidiem Winter von selbst ein- 
tritt, wird durdi das Steildadi in holiem Grade aus-
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geschaltet —- so dal? heute audi die Deckungsart fiir 
steilere Dacher eine verhaltnismaf?ig leidite und damit 
billige sein kann. Je nach der Gegend und dem 
billigen Antransport kommt fiir die Dadideckung ein- 
fadie Ziegeldeckung, Schieferdeckung (Westdeutsch- 
land) oder Deckung mit anderen Materialien, z. B. 
Eternit - Durasbestplatten, Dadipappe, verzinkten 
Pfannenblechen usw. in Frage. Besonders bewahrt 
hat sidi das unverwitterbare, frostbestandige, feuer- 
sichere Eternit (Deutscher Asbestzement) mit dem 
leichten Eigengewicht von etwa 12 kg/qm Dachflache. 
Eternit-Dachplatten, die am billigsten und schonsten 
in silbergrauer Farbę geliefert werden, sind1 auf 
Lattung (billiger ais auf Schalung) in Plattengrofien 
von 30 • 60 cm fiir wagerechte Deckung (Preis 340 RM 
je 1000 Stiick) und 40 • 40 cm fiir Doppeldeckung (Preis 
310 RM je 1000 Stiick) zu verlegen. Die iibliche Platten- 
starke fiir Dachplatten, sowohl wie fiir Verwendung 
im Innenausbau der Siedlerstellen, z. B. fiir Stall- 
decken an Stelle des Putzes, fiir Trennwande oder 
Hiihnerstalleinrichtungen (s. dort) betriigt 4 mm. Fiir 
Wandplatten, die sich vorziiglich auch fiir die Aul?en- 
bekleidung von Fachwerkwanden eignen, kommt Well- 
eternit in Frage. Eternit verlangt weder Schutzanstrich 
noch Pflege und ist keinen Temperatursdiwankungen 
unterworfen. Preis der Tafel 2 RM je bei 4 mm 
Starkę. Besonders geeignet sind Welleternittafeln fiir 
Sdieunenaufienwande. An dieser Stelle sei noch iiber 
die Sdieunengrofie und -konstruktion eine Sonder- 
zeichnung beigegeben, weldie sowohl die fiir die Voll- 
bauernstellen (15 ha) tiblidie GroI?e, wie zwei Arten 
von Bindern zeigt (vgl. Abb.). Fiir Kuhbauernstellen 
werden Scheunen mit nur einer Tenne geniigen. Be
wahrt hat sich gerade fiir Scheunenkonstruktion auch 
die Yerwendung von Stahl sowohl fiir offene Feld- 
scheunen, wie fiir geschlossene Plofscheunen. Die sog.

— , 1-----.
\

& a/ken~
fre/hegend w

M a B s ta b : 1 : 15

Hydor-Stahlsdieune hat den 
Yorteil, dal? der Aufbau der 
Binder aus genormten Stahl- 
rohren sehr einfach ist und von 
ortsansassigen Arbeitern aus- 
gefiihrt werden kann. Die Bin- 
derform laf?t den Innenraum 
volkomnien frei (vgl. Abb.). Die 
Stahlscheune ist unentflamm- 
bar, blitzsicher und liefert grol?e 
Sicherheit gegen Sturm und 
Hagelscłilag. Ais Dachdeckung 
fiir Hydroscheunen werden vor- 
zugsweise verzinkte Pfannen- 
bledie gewahlt, die sich seit 
Jahrzehnten bewahrt haben. 
(Hauptprofile vgl. Abb.)

t)ber die zeidinerisch fest- 
gehaltenen vierzehn yerschiede- 
nen Aul?enwand- und Dedcen- 
konstruktionen ist erlauternd
folgendes zu sagen: Die Bau- 
kosten der vom Verfasser ge- 
zeigten Typen iiberschreiten 
beim Typ 1 und 2 bei Ziegel- 
mauerwerk - Ausfiihrung um 
etwa 3— 4000 RM die von der 
Regierung angegebenen Bau- 
kosten-Hodistsatze, bei Typ 3 
um etwa 1500 RM. Fiir Typ 4 
bleiben sie in den Grenzen der 
regierungsseitig vorgesehenen 
Hochstsatze. Wie sdion weiter 
oben naher ausgefiihrt, muli 
eine Yerbilligung der Typen 1 
bis 3 nicht mehr in einer Grund- 
ril?verkleinerung, sondern in 

-Die/en der Anwendung ganz besonders
—Lagerho/zer billiger und fiir den Transport
-Arkimatte jgie^ter Baustoffe bei guter 

Warmeisolierung gesucht wer
den. Ferner kann eine An- 
gleidiung an die Regierungs- 
satze durdi weitgehende Ein- 
schaltung der Siedler-Selbst- 
hilfe bei der Bauausfiihrung 

Ais bester Baustoff, der ęleidi- 
Serienherstellung und inter- 

Bauten in .■ erster Linie in 
daher deutsdies B a u h o 1 z

-12.

/
sSo/om/f- 
Tek ton - 
oder 

Ten te s t - 
P ła t ten

Schalung

erreidit werden. 
zeitig auch fiir 
Yorbereitung der
Frage kommt, ist daher deutsdies b a u li o 1 z an- 
zusehen. Der Verfasser hat deshalb Holz-Fachwerk- 
konstruktionen vorzugsweise behandelt. Um bei ver- 
haltnismaliig geringen Wandstarken trotzdem noch 
gute Warme-Isolierung zu erzielen, wird neben Be
le leidung der Aufienwande mit Heraklith-, Solomit-, 
Tekton- oder Tentestplatten vorzugsweise die billigere 
und ausgezeichnete deutsdie Seegrasmatte (sog. Arki- 
matte) yorgeschlagen. Arkimatte Yon etwa 12 mm 
Starkę (beiderseitige Bitumenpappe mit Seegras- 
fiillung) kostet pro Quadratmeter 1,00 RM, erzielt 
20—40 v. H. an Heizungskostenersparnis durdi die 
amtlidi gepriifte, hervorragende lsolierwirkung, er- 
moglidit leichte, fugenlose, billige Montage, audi 
durdi ungelernte Kriifte, also Siedlerselbsthilfe, ist 
unentflammbar, ungezieferfrei, unverwiistlidi. Arki- 
matte wird geliefert in Rollen von 1 m Breite, 25 m 
Lange und ist leicht schneidbar. Abb. 1 der Wand- 
konstruktionen von 20,4 cm Starkę erreidit durch die 
Einfiigung der Arkimatte hinter der tachwerkkon- 
struktion und bei Yerwendung von fugenloser Enso- 
Wellpappe von 1 cm an Stelle des Innenputzes eine 
Warmeisolierung von etwa 42 cm Ziegelmauerwerk. 
Die Abb. 2 mit 10 cm starker Sdiwemmsteinausmaue- 
rung des Fachwerkes wird bedeutend nadi Abb. 3 
verbessert und entspridit dann mit Arkimatte einer 
Ziegelmauer von etwa 51 cm. Eine Konstruktion nach 
Abb. 4 hat eine Warmedurdigangszahl k von 0,74, 
was einer Ziegelmauer von 75 entspridit. Abb. 5 
hat sidi bei liindlichen Bauten, wo man infolge be
sonders giinstiger Fraditverhaltnisse (Wassertrans- 
port) billigst Ziegelmauerwerk verwenden kann, be
sonders an Stelle der friiher iiblidien, heute aber
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E in ze lh e ite n  von S ta lle in r ic h tu n g e n  f iir  la n d lic h e  S ied lu n g en

yeralteten Mauerung von 2X34 
Stein mit 6 cm Luftisolierung 
bewahrt. Die Warmedurch- 
gangszahl dieser 29 ™ starken 
Ziegelmauer ist k — 0.87, was 
einer 77 cm starken Yollziegel- 
mauer entspricht. Bcmerkens- 
wert ist die unter ó angefiihrte 
Holzkonstruktion mit aufierer 
Stiilpschalung und Innenputz 
auf Arkimatte und Lattung, die 
k =  0,59 aufweist, also einer 
mindestens 90 cm starken Ziegel- 
mauer gleidikommt. Ebenso sind 
die Konstruktionen 7 und 8 mit 

Sddackenplatten-Ausfadiung 
und Arkimatte zu empfehlen.
Arkimatte statt Wickelstakung, 
wie es in Abb. 9 gezeigt wird, 
hat den Yorteil gróflerer War- 
mehaltung (etwa 42 cm Ziegel- 
mauer) und bedeutend sdinelle- 
rer und einfacherer Ausfiihrung.
Abb. 10 und lOa zeigen Aufien- 
mauern mit Frewenhohlziegeln.
Der Frewenziegel wird in drci 
Typen angefertigt, ais Vollstein 
25(25(12 cm, ais Halbstein 12̂ 25 
12 cm und ais Ausfachungsstein 
fiir Skelettbauten 20' 12/25 cm.
Fiir beiderseitig verputztes 
Mauerwerk aus Frewenziegeln 
von 25 cm Starkę ergibt sich 
eine Warmedurchgangszahl k =
1,13, was einer 48 cm starken 
Vollmauer entspricht und fiir 
12-cm_Wande (Abb. lOa) etwa 
k= l,30, was einer Vollmauer 
von etwa 40 cm entspricht; hier- 
bei ist allerdings der Aufienputz 
mit Ceresitzusatz gedacht und 
eine Doppellage Dachpappe vor 
der Innenschalung zu yerwen- 
den. Da das Mauern von Fre
wenziegeln gegeniiber dem Voli- 
mauerwerk eine Ersparnis von 
40—45 v. H. durch das grofiere -
Format und die grofiere Tages- 
leistung ergibt (12 gm der groEen 
Steine pro Maurer/Tag und 
18 i m der kleinen Steine pro 
Maurer<Tag bei einem Preis 
von durchschnittlich 130 RM '1 
1000), so sind sie ebenso wie der Ludowici-National- 
stein in Verwendung mit Holzfachwerk besonders ge- 
eignet. Abb. 12 stellt die innere Bekleidung einer 
Fadiwerkswand mit 5-cm-Heraklith- oder Solomit- 
platten dar. Heraklith ist bekanntlich eine durch 
Impragnierung (Magnesit) unentflammbar gemachte 
HolzwTollfaser, die sich ais Bauplatte (200X50 cm =  
1,0 qm) seit 20 Jahren bestens bewahrt hat. Normal- 
starken 3,5 und 5 cm. Preis 3,5 cm =  2,90 RM/<Jm, 
5 cm — 3^5  RM/q™. Heraklith ist feuersicher, schall- 
dampfend, leicht, elastisch, gut nagelbar, sdmell 
trocken, ungezieferabweisend und ist ein vorziiglicher 
Putztrager. Heraklith kann also ebenso wie Solomit, 
Tekton oder Tentest ais Aufien- und Innenbekleidung 
gleicherweise gut fiir landliche Siedlungsbauten ver- 
wendet und empfohlen werden. Bezuglich des Preises 
ist Heraklith den Tekton- und Tentestplatten noch 
etwas iiberlegen. Tekton-Leichtdielen (Holzwolle) 
kosten heute 4 cn» stark 3,80 RM/<im, wobei zu be- 
achten ist, dafi die etwas billigere Heraklithplatte 
noch 1 cm starker geliefert wird. Ftwas billiger, jedodi 
in der Qualitat noch nicht so lange erprobt wie 
Heraklith ist Solomit (Prefistrohplatten mit Stahldraht 
gebunden in Plattenstarken von 3 und 5 em und 
Plattengrofien von 3,0Xl,5 m). 3 cm kostet 2,75 R M <im, 
5 cm kostet 3,50 RM/*!™. Śolomitplatten sind sehr 
leidit, 14 kg/cim bei 5 cm Starkę und 9,5 kg/qm bei 3 cm 
und biegsam. Sie sind hervorragender Putztrager 
und leicht auch von ungelernten Kraften zu montieren.

Solomit kann nicht nur ais Aufien- und Innenhaut, 
sondern auch ais Deckentragplatte verwendet werden. 
Abb. 14 und 14a stellen einfachste Holzbalkendecken 
mit Arkimatte-Isolierung fiir die Verwendung ais 
Stalldecken dar. Die Isolierung der Stalldecken ist 
nicht nur fiir den Stall, d. h. das Yieli, anzustreben, 
sondern es sind auch die iiber dem Stall lagernden 
Vorrate gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwan- 
kungen zu schiitzen. Gut bewahrt hat sich ferner eine 
Massivdecke nach dem System Bohler (vgl. Abb. 13).

Die Reihe der Einzelkonstruktionen, die sich fiir 
den landlichen Siedlungsbau unter den heutigen ver- 
sdiarften Krisenverhaltnissen besonders eignen, ist 
nachAnsicht des Verfassers hiermit abgeschlossen, wo
bei Variationen in der Verwendung der einzelnen 
Leichtbauplatten und Isoliermittel der jeweiligen 
Siedlergegend, den jeweiligen kiirzesten Transport- 
wegen entsprechend und nidit zuletzt mit Riicksicht 
auf Klima- und Bodenyerhaltnisse wechseln werden 
und erst an Ort und Stelle von erfahrenen Fachleuten 
zu bestimmen sind.

E i n e s  aber wird immer ausschlaggebend fiir 
den Erfolg einer landlichen Siedlung sein, namlich 
der Wille aller Beteiligten und in erster Linie der 
Siedler selbst, trotz groBter Sparsamkeit noch Q u a 1 i- 
t a t s a r b e i t  zu leisten. Die Wege zu ihr glaubt 
der Verfasser, was die landlichen Bauten selbst an- 
betrifft, durch die vorstehenden Ausfiihrungen ge- 
wieser zu haben.
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WAS BIETET DIE BAUINDUSTRIE 
FUR DIE AUSGESTALTUNG DER SIEDLUNGSBAUTEN?
B A U W E IS E N ,  B A U S T O F F E  U N D  S O N D E R E I N R IC H T U N G E N

Die durch Reichsinitiative in der Form ais 
Stadtrandsiedlung und Bauernsiedlung jetzt prak- 
tisch in Angriff genommene Neusiedlung, soli nicht 
nur dem Bedarf an billigen Kleinstwohnungen 
Rechnung tragen, sondern vor allem auch vielen 
Erwerbslosen die Moglidikeit zur Betatigung bieten. 
Mit geringsten Mitteln soli das Moglichste zu er- 
reichen versucht werden. Die Ausfuhrung soli sehr 
billig und mul? doch dauerhaft und zweckmafiig 
sein. Dementsprechend sind die Fragen zu lósen: 
Welche Bauweise ist hier geeignet und welcher 
Baustoff ist zu den Siedlungshausern zu verwenden. 
Im gewissen Umfange liegt hierzu bereits eine Ant- 
wort vor in den E r w e r b s l o s e n s i e d l u n g s -  
M u s t e r h a u s e r n ,  die im Auftrage des Reichs- 
finanzministeriums auf dem Versuchsgelande in 
Berlin-Stahnsdorf errichtet worden sind, die bereits 
an anderer Stelle dargestellt sind. Es seien hier 
dazu noch einige nahere Angaben gemacht.

Bauweisen. Die Firma Christoph & Unmack 
A.-G., Niesky O.-L., hat auftragsgemafi ein H o l z 
h a u s  mit 55 qm bebauter Flachę errichtet, dessen 
Bauweise in Schweden iiblich ist und sich dort be- 
wahrt hat. Auf dem Betonfundament ist eine tra- 
gende Holzkonstruktion aus Schwellen, Rahmen und 
45 n>m starken, gespundeten und innen gehobelten, 
lotredit gestellten Bohlen aufgestellt, so dafi nur 
vier Eckstiele vorhanden sind. Aufien sind die 
Bohlenwande mit 10 mm starker impragnierter Matte 
verkleidet, auf der die 25 mm starkę Rauhspund- 
schalung aufgebracht ist. Die Trennwande im Innern 
bestehen aus 45 mm starken gespundeten, beider- 
seitig gehobelten Bohlen. Ais Dacheindeckung ist 
Eternitschiefer auf Latten gewahlt. Die Tiiren 
werden beschlagen, die Fenster verglast geliefert. 
Der Bau lafit sich in Trockenbauweise unter Hinzu- 
ziehung vieler Erwerbslosen ausfiihren, da alle 
Teile werksmafiig vorbereitet sind und auf der Bau- 
stelle in Kolonnen zusammengesetzt werden. Hundert 
derartige Hauser sind bereits in Auftrag gegeben. 
Nach Angabe der Firma konnte auch fiir das Gerippe 
des Hauses ein Kantholzgeriist gewahlt werden, das 
nach aufien zu mit einer Isolierpappe oder Matte 
bekleidet wird, auf die eine gespundete, waagerechte 
Holzschalung kommt. Innen wird eine rauhe Scha- 
lung mit aufgelegter Bauplatte genommen. Der Bau 
konnte damit etwas billiger werden ais das Muster- 
haus, das unter Beriidcsiditigung der vom Siedler 
zu leistenden Arbeit rd. 2500 RM kostet.

Bei dem E t e r n i t h a u s ,  das auftragsgemafi 
von der Deutschen Asbestzement - A. - G„ Berlin- 
Rudow, in Verbindung mit der Firma Richter & 
Schadel, Berlin-Steglitz, errichtet wurde, sind die 
10 cm starken Fachwerkswande auf Betonsockel 
innen mit gehobelten Brettern verschalt, aufien mit 
silbergrauen Eternit-Wellplatten und ebenen Tafeln 
bekleidet, die einen erprobten und zuverlassigen 
Wind- und Wetterschutz, wie guten Feuerschutz 
bieten. Der Zwischenraum der Schalungen ist mit 
geeignetem Isolierstoff ausgefiillt. Dach und Giebel- 
fliidien sind mit rostbraunen Eternit-Dadiplatten 
eingedeckt. Die 2,5 bis 3 qm grofien Bauplatten geben 
latte Aufienf lachę und geringe Fugenzahl. Die 
tofistellen werden durch Sdiakirbinden und Stricke 

(Spezial-Bitumenmasse) abgedichtet. Eine mit Scha- 
mottesteinen ausgelegtes Eternitrohr dient ais Schorn- 
stein fiir den Feuerherd. Die Eternitbauweise ist 
ais Trockenbau anzusehen. Das Materiał kommt 
fertig geschnitten, gebohrt und numeriert zur Bau- 
stelle, wo nur der Zusammenbau nach Vorlegeplan 
erfolgt. Ein „Leitfaden fiir die Anwendung und Ver- 
legung von Welleternit“ ist letzthin von der Firma 
herausgegeben. Andere Firmen zur Herstellung von 
Holzhausern sind Gabriel A. Gerster, Mainz, die 
genormte Einzelteile der Hauser, in der Fabrik zuge- 
schnitten, zum Zusammenbau auf der Baustelle liefern.

Mit der H e r s t e l l u n g  von  Be t on-S i e d-  
l u n g s h a u s e r n  befafit sich die Firma Oswald 
Prenzel, Berlin-Reinickendorf-Ost. Das Siedlungshaus 
Prenzel, Typ 16 DRP a., ist ais Gebaude fiir die 
stadt. Randsiedlung gedacht. Es besitzt eine bebaute 
Flachę von 60 clm, von der auf den Wohnraum 
(Kiiche, Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer) 35 'im, 
auf den Stallraum fiir zwei Ziegen, zwei Sdiweine, 
Gerate und Hiihner 8 <1™ und auf den Keller 5,7 qm 
entfallen. Der Bodenraum im Spitzdadi hat 35 qm 
Flachę bei einer hochsten 1. H. von 2,10 m. Auf einem 
an Ort und Stelle gestampften Fundament ruhen 
Sockelsteine, auf denen Pfeiler und Stiitzen aus Eisen
beton errichtet werden, die durch Rahmbalken starr 
miteinander verbunden sind, die wiederum durch die 
Deckenkonstruktion aus Profileisen gegen einen in 
der Mitte des Hauses auf einem Fundament rulien- 
den Hauptpfeiler aus Eisenbeton versteift werden. 
Alle Betonteile kommen fertig zur Baustelle, wo nur 
montiert wird. Die Aufienverkleidung der Wand- 
stiitzen erfolgt mit 5 cm starken, hydraulisch ge- 
prefiten Betonplatten, die Innenyerkleidung mit 4cm 
starken Bimsbetonplatten, so dafi zwischen den Yer- 
kleidungen ein Luftraum von 6 cm yerbleibt, der 
beste lsolierung des Baues gegen Feuditigkeit, Kalte 
und Hitze gewahrleistet. Zu besonderem Sdiutz 
gegen eindringende Feuchtigkeit, wie z. B. bei Sdilag- 
regen, erhalten die Aufienwandplatten eine nadi 
aufien geneigte Fuge und alle Fugen auf der Innen- 
seite eine Abdichtung mit Goudron. Alle nach aufien 
sichtbaren Betonteile des Hauses werden mit Beton- 
schutzfarbe in beliebigen Farbtonen angestridien. 
Die inneren Trennwande sind teils starkę, geputzte 
Biinsbeton-, teils Holzwande. Die Decke besteht aus 
in Profileisen eingeschobenen Bimsbetonplatten. Die 
Wohnraume haben Kiefernfufiboden, Kiiche, Stall 
und Keller Betonestrich. Die Beheizung aller Raume 
erfolgt von dem in der Zwisdienwand zwisdien 
Kiiche und Wohnzimmer aufgestellten Kiidienherd. 
Die am Haus angebauten Stallraume sind von den 
Wohnraumen durch eine Betonwand getrennt. Im 
Stallraum liegt der Torfstreu-Abort, hinter diesem 
die Dunggrube. Der in Holz ausgefiihrte Dadistuhl 
ist mit Zementdachsteinen abgedeckt, an den Giebel- 
wanden mit Holz yerschalt und aufien gestrichen, 
sein Boden gedielt. Bei der Herstellung von 100 
Hausera ist der Preis eines Siedlungshauses zu 
3050 RM und bei einer Bauhilfe von drei Erwerbs
losen zu 2675 RM ermittelt worden.

In Fachkreisen wird „ H e r a k l i t h “ ais gutes 
und billiges Baumaterial geriihmt. Die Deutsche 
Heraklith-A.-G., Simbadi am Inn, hat in Verbindung 
mit der Osterreidiisdi-Amerikanisdien Magnesit- 
A.-G., Radenthein, ein Projekt eines K l e i n  s i e d 
l u n g s h a u s e s  i n H e r a k l i t h  - B a u w e i s e  aus- 
gearbeitet, das ais Dauerwohnhaus in konstruktiver, 
wirtschaftlicher und warmetedinischer Hinsidit selbst 
weitgehenden Anspriidien geniigen soli. Die Wohn- 
flache des Hausdiens mit Wohnraum und Schlaf- 
zimmer betragt 20,5 qm. Ein 6 grofier Kleintier- 
stall mit Abort ist angebaut. Die Umfassungswiinde 
auf Betonsockel bestehen aus 8.10 cm starkem Holz- 
gerippe, das aufien mit 3,5 em, innen mit 2,5 cm Hera- 
klithplatten verkleidet ist. Die Zwischenwande be
stehen aus 5 cm starken Platten. Der Spitzdadi- 
giebel hat Bretterverschalung mit wiiraiehaltender 
lsolierung durch 2,5 cm Heraklithplatten und ist mit 
beliebigem, jeweilig zulassigem Materiał eingedeckt. 
Der Fufiboden, 20 cm Uber Gelande, wird entweder 
auf eine 6 cm starkę Betonunterlage oder direkt auf 
Lager, in Schlacke eingebettet, verlegt. Die Bau
weise ist unabhangig von Jahreszeit und Witterung 
und feuerhemmend; die Umfassungswande bieten 
den gleichen Warmeschutz wie eine 65 <=m starkę 
Ziegelvollwand. Die Herstellung des Hausdiens ist 
in 18 Arbeitstagen unter umfassender Mitarbeit von
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Siedlern moglich. Unter dieser Yoraussetzung sind 
die Baukosten zu rd. 2000 RM festgestellt worden.

Die Firma Paul Meltzer „Meda“, Darmstadt, 
stellt W a n d ę ,  D e c k e n  u n d  D a c h f  l a c h e n  
aus H o l z  i n  Z e l l e n b a u w e i s e  her, bei der 
die Hólzer zu einem Netzwerk mit ąuadratischen 
oder dreiedcigen Feldern nach allen Richtungen 
durch zwei paralłele Knotenbledie biegungsfest ver- 
bunden werden. Alle Teile werden ais Massen- 
artikel derart genau hergestellt, dafi sidi aufien und 
innen gerade und glatte Flachen ergeben, und ein 
luftdiditer Absdilufi der Zellen mit Platten gewahr- 
leistet ist. Eine soldie Wand kann sich nidit ver- 
ziehen, also auch nicht undidit werden. Die fabrik- 
mafiige Herstellung lafit billige Ausfiihrung zu. —

Baustoffe. Die B i m s b a u s t o f f e  erfreuen sich 
wegen einer Reihe von Vorziigen, wie hochste Iso- 
lation und Leichtigkeit, gute Nagelbarkeit und Sta- 
bilitat, zunehmender Beliebtheit und kommen fiir 
aufgehendes Mauerwerk, Decken, Zwischenwande 
und Dach beim Kleinstsiedlungsbau in Frage, wo- 
durdi der Vorzug eines einheitlichen Bauwerks ge
geben ist. Gegeniiber gewóhnlichem Ziegelmauer- 
werk sind erhebliehe Ersparnisse moglich. Die Tras- 
werke Meurin A.-G., Andernach a. Rh., liefern aus  
E d e l b i m s k i e s  h e r g e s t e 111 e G r o f i b l o c k -  
v o l l s t e i n e  in den Abmessungen 50 • 25 • 20 cm fiir 
20 und 25 cm Mauerwerk und B i m s b e t o n h o h l -  
b l o c k s t e i n e  ais fiinfseitig geschlossene Kasten- 
steine mit ruhender Luftschicht. Des weiteren sind 
anzufiihren die e i s e n a r m i e r t e n  E d e l b i m s -  
b e t o n p l a t t e n  in Starken von 6 bis 10 em, 50 cm 
breit und bis zu 3 m Spannweite fiir Fufiboden, 
Dadieindeckungen usw. Eine sehr gute Auflagerung 
von Bimsbetondielen, Zementdielen usw. bieten 
wegen ihrer breiten Flanschen die neuen dtinnwan- 
digen „K1 o c k n e r - B a u p r o f i 1 e“ der Klóckner- 
Werke A.-G., Georgs-Marienhiitte, Osnabriick. Yon 
den fiinf Profilen kame das kleinste mit 100/100 im 
Gewicht von 14,4 /“» meist in Frage. Die Profile
lassen sidi leicht ineinander schieben, so dafi sich eini- 
fache und gute Ansdilufimoglichkeiten, insbesondere 
fiir die Sdiweifiung ergeben. Die Profilhóhe ist 
gegeniiber Normaltragern gleidien Widerstands- 
momentes um 4 cm geringer, so dafi sidi mit den 
Klóckner-Bauprofilen diinnere Wandę herstellen 
lassen, womit die nutzbare Wohnfladie vergrofiert, 
Baustoffe und Lohn gespart werden. Zur Herstellung 
von Leiditbeton, Leichtbausteinen, ais Fiillmaterial 
ist der K u n s t b i m s  „ T h e r m o s i t “ der Hodiofen- 
schwemmsteinfabrik Obersdieid anzufiihren. Seine 
billige Verfrachtung und hohe Isolierfahigkeit gegen 
Warme und Sdiall madit ihn bei der Herstellung der 
Siedlungsbauten fiir Sdiiitt-, Gufi- oder Stampfbeton 
fiir Aufienwande sehr geeignet.

Beaditenswert ist der Hinweis der Deutsdien 
Frewenziegel A.-G., Berlin, dafi es nach ihren Be- 
redinungen wohl moglich ist, Hauser im Massivbau 
unter Verwendung der F r e w e n h o h l z i e g e l ,  
Type 4, herzustellen, die im Preise nicht hoher 
kommen ais die in Stahnsdorf ausgefiihrten Holz- 
bauten bei gleidiem Grundrifi. Dabei hat der Siedler 
die unbedingte Gewiihr der dauernden Bewohnbar- 
keit und Haltbarkeit bei den geringsten Aufwen- 
dungen fiir Unterhaltung und evtl. der nach Jahren 
eintretenden kleineren Reparaturarbeiten. Fiir 
25 Hauser der Bauernsiedlung Wegendorf. die von 
Erwerbslosen selbst ausgefiihrt wird, werden z. Zt. 
Frewenhohlziegel, Type 4, von 20 • 25 • 12 cm geliefert.

In den Kreisen der Ziegel- und Klinkerindustrie 
wird anerkannt, dafi infolge der beschrankten Mittel 
nur die billigsten Baustoffe Yerwendung finiden 
konnen. Aber gerade deshalb sei es widitig, fiir 
riditige Fundamente der Gebaude zu sorgen, und 
der Klinker, ais Sodcelverblendung gedacht, sei der 
gegebenste Baustoff fiir diese Bauten. Die Sdiubert- 
sdie Ziegelwerke A.-G., Narsdorf (Sa.), haben bereits 
verschiedene Siedlungen mit ihren S c h u z a g -  
K 1 i n k e r n beliefert und stehen jetzt auch hierzu 
mit dem Rat der Stadt Leipzig bei einem neuen 
Projekt in Verhandlung. Die Yereinigten Olden- 
burger Klinkerwerke empfehlen ihren Original

B o c k h o r n e r  K l i n k e r  ais wegen seiner Festig- 
keit besonders billigen Belag fiir Kuchen, Flure, 
Keller, Stallungen usw. Dieser Klinker ist absolut 
saure- und wetterbestandig, nicht glatt und sdiliipfrig, 
hat eine grofie Druckfestigkeit und sehr geringe 
Wasseraufnahme. Kalk und Salze sind darin nidit 
enthalten. Die Mallmitzer Verblend- und Dach- 
steinwerke, Mallmitz (Schles.), stellen in der Haupt- 
sadie gelbe naturfarbige Verblendsteine sowie Eisen- 
schmelzverblender in verschiedenen Farben her, die 
in Hinblidc auf ihren Preis wohl nur in besonders 
gelagerten Fallen in Frage kommen konnten.

Der W a b e n - S t e i n  von A. Zadiarias. Miindien, 
ist ais normaler oder poroser Waben-Ziegel ein 
idealer Baustein fiir das Ausfachen von Beton, Eisen 
und Stahlskelettbauten, aufierdem im reinen Yerband 
wie der Vollstein verwendbar. Das Eindringen von 
Mortel in die kleinen Luftzellen ist nidit nennens- 
wert. Gleidiwohl wird eine erhohte Standsicherheit 
des Mauerwerkes durch Mortelfugen erhalten. Das 
Austrocknen des Mauerwerkes erfolgt raschestens. 
Sdilagen von Schlitzen fiir das Verlegen von Leitun- 
gen aller Art erfolgt miihelos. Die Waben-Ziegel 
haben eine Druckfestigkeit, die mindestens gleidi der 
beim Yollstein ist. Die Wandę haben hohere Warme- 
und Sdiallsolierung ais Vollziegelwande,'so dafi eine 
25 cm starkę Waben-Ziegelmauer gleichwertig einer 
42 cm starken Vollziegelmauer ist. Der Wabenstein 
bietet verbilligte Frachten- und Anfuhrspesen durch 
35—40 v. H. erhohte Lademenge. Die Herstellung der 
Waben- oder Zellenziegel kann auf jeder Sdinedcen- 
presse in einfachem Strangyerfahren erfolgen.

Bei den Siedlungsbauten wird man aus Sparsam- 
keitsriicksiditen bestrebt sein, die Aufienwande 
schwach herzustellen, wobei aber die im Mauerwerk 
liegenden Balkenhirnholzfladien den Einwirkungen 
der Witterung starker ausgesetzt sind. Ais einen 
dauerhaften S c h u t z  de r  B a l k e n k o p f e  emp- 
fiehlt hier die „Balkensdiutz", Gesellschaft fiir ein- 
heitlidie Balkenkopf-Isolierung, Arch. Diedt & Co., 
Blankenburg (Harz), ihre V i r g o - B a l k e n k o p f -  
L u f t i s o l i e r k a p p e ,  die nadi Normalien aus 
talkumierter Teerpappe hergestellt ist und infolge 
ihrer reidilidien Querschnittabmessungen eine Luft- 
lagerung der Balkenkopfe ermóglicht und dadurch 
die Austrocknung derselben herbeifiihrt. Gleizeitig 
stellt sie audi einen sicheren Absdilufi gegen das 
umgebende Mauerwerk her, so dafi weder Feuditig- 
keit, noch chemische Stoffe von aufien her auf die 
Balkenkopfe einzuwirken vermogen. Ein besonderes 
Merkmal der Virgo-Kappe ist ihre rechteckige, gleich- 
mafiig grofie Luftkanale erzeugende Langsform.

Fiir die Kleinsiedlungen diirften audi die ver- 
schiedenen B a u p l a t t e n  in Frage kommen, da 
sich bei ihrer Verwendung a is  W a n d v e r k l e i -  
d u n g e n  u n d  Z w i s c h e n w a n d e  infolge ihrer 
leichten Yerarbeitung und Anbringung ein grofies 
Betatigungsfeld fiir die Erwerbslosen ais ungelernte 
Arbeiter bietet. Eine solche Bauplatte ist die I n s u - 
l i t e - P l a t t e  des Insulite General-Vertrieb J. F. 
Muller & Sohn A.-G., Hamburg, die sich ais Holzfaser- 
Isolier-Leichtbauplatte mit Tischlerwerkzeugen leicht, 
und z war audi in Trockenbauweise verarbeiten lafit. 
Das Holzfachwerk der Aufienwande wird auf beiden 
Seiten mit 13 mm starker Insuliteplatte belegt, die 
aufien mit Olfarbe gestrichen oder verputzt und mit 
Sparsdialung versehen wird. Fladie Dadier konnen 
ebenfalls mit Insulite isoliert werden und die Beton- 
sdiicht des Fufibodens eine Insuliteauflage ais Schutz 
gegen aufsteigende Kalte fiir den Holzfufiboden er
halten. Der Warmesdiutz der 13 mm starken Insu
liteplatte entspricht demjenigen einer 1-Stein starken, 
verputzten Ziegelwand. Diese warmehaltenden Eigen- 
schaften der Insuliteplatte ermoglidien daher die ver- 
sdiiedensten Wandsdiiditenkonstruktionen, z. B. In
sulite in Yerbindung mit ^-Stein starker Ziegelaus- 
fadiung, Sdiwemmsteinausfadiung usw. Die Insulite- 
innenwande konnen in einer Breite von 1,22 m 
gruppenweise hergestellt und eingebaut werden. Dies 
Verfahren ermoglidit die Ersparung erheblicher Bau- 
summen, da die Anbringung, in der Werkstatt herge- 
s t e l l t e r  Innenwande, durch Erwerbslose erfolgen kann.
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Die R e n u y o l - L e i c h t b a u -  u n d  I s o l i e r -  
p 1 a 11 e der Renuvol-Ges. Hamburg bietet hochste 
Isolierung gegen Warme und Kalte, da zu ihrer 
Herstellung Holzhobelspane verwendet werden, die 
kleine in sich abgeschlossene Luftkammern ergeben. 
Eine besondere Yorbeliandlung der Spane mit einer 
mit Spezialol durchtrankten Erde macht die Platten 
aufierst wasserbestandig, so dal? sie auch feucht liegen 
konnen, ohne ihre Form zu verlieren.

Zu den I s o l i e r p l a t t e n  au s  H o l z f a s e r n  
gehort auch die D o n  e ona  - H o l z f a s e r - I s o -  
l i e r p l a t t e ,  die im reinen Prefiverfahren ohne 
chemische Bindemittel hergestellt wird. Ihre gute 
Warmeisolierung macht sie besonders fiir den Sied- 
lungsbau geeignet, bei dem unter die warmeschutz- 
technisch erforderliche l/^-Stein starkę Ziegelmauer 
heruntergegangen werden soli. Die Platte wird auf 
die Wandflache genagelt und kann mit Gipskalk- 
mortel ohne besonderen Putztrager verputzt werden. 
Bei Flachdachisolierungen wird die Platte aufgeklebt 
und auf ihr das Deckungsmittel wie sonst geklebt. 
Bei Zwischenwanden kann sie an die Stelle von 
Bretterwanden, Rabitzwanden, Schlackenplatten und 
ahnlichen Leichtwanden treten.

Eine in Jahren bewahrte Bauisolierplatte ist 
ferner die aus langen und zahen Z u c k e r r o h r -  
f a s e r n  hergestellte C e l o t e x p l a t t e  des Deut
schen Celotex-Vertrieb, Potsdam, die gegen Kalte, 
Warme, Schall, Feuchtigkeit schiitzt. Sie ermoglicht 
neuzeitliche, billige Trockenbauweise. Celotex kann 
gesagt, gesdinitten, genagelt werden, zeichnet sich also 
durch leichte Yerarbeitung aus. Es kann in Gips- oder 
Zementmórtel versetzt, direkt tapeziert, ohne Putz
trager verputzt, mit jeder Farbę gestrichen werden, 
bedarf aber des Anstriches nicht, da es auch imNatur- 
zustand von guter Wirkung ist. In rd. 11 bzw. 12,5 mm 
Starkę und in 0.61 bzw. 1,22 m Breite wird es in 
Einzellangen von 1,52 und 2,44 bis zu 4,27 m her
gestellt. Es dient zur Verkleidung von Wanden und 
zum Einziehen von Zwischendecken und -wanden, 
wie ais Dachisolierplatte. Infolge seiner guten Warme
haltung hat es schon vielfach bei schwachen Aufien- 
wanden, Leichtbausystemen, Holzhausern usw. Ver- 
wendung gefunden. Die Warmeleitzahl von Celotex 
wird mit 0,041 kcal/m, h, °C angegeben. Das ent- 
spricht dem Warmeschutz einer 20 bis rd. 23 cm starken 
normalen Yollziegelwand.

Fiir Auf l en- u n d  I n n e n v e r k l e i d u n g ,  
wie inneren Ausbau von Holzhausern kotnmen auch 
die S t a u f i z i e g e l - G e w e b e  der Firma Staul? & 
Ruff A.-G., Cottbus, in Frage, die ein beąuemes Putzen 
bei geringem Materiałyerbrauch gestatten. Besonders 
geeignet sind die durch Kreuz- und Quęrdrahte ver- 
steiften handlichen Platten von 1-2 m GroBe. Fiir 
normierten Bau wird aber die Platte in der erforder- 
lichen GroBe gleich fabrikmaBig hergestellt. Sie ist 
dann nur mit Nageln und Krampen anzusdilagen. 
Die Warmespeicherung der Staufiziegelhauser ist gut. 
Schnelle und billige Bauausfiihrung ist moglich. Die 
5 cm starken, freitragenden StauBziegelwande gehoren 
zu den billigsten und besten Leichtwanden.

Ais neues Materiał kommt hinzu die „T e 1 a - 
B a u w e i s e“ mit Tela-Matten von 2 cm Starkę, die 
aus besonders behandelten und impragnierten Kokos- 
fasern bestelien. Das Materiał liefert die Emil Zorn 
A.-G., Berlin-Heinersdorf. Die Warmeleitzahl ist nur
0,0315 bei 0 °, das entspricht dem Warmeschutz einer 
45 cm starken Ziegelwand. Das Materiał ist billig und 
laBt sich leicht anbringen, auf Mauerwerk z. B. direkt 
mit Gudron aufkleben. Bei Faćhwerkwanden kann 
bei Verkleidung mit der Tela-Matte unter Umstanden 
die Ausfachung erspart werden. Bei denDecken kann 
die Matte ebenfalls ais Warmeisolierung, aber durch 
Hinzufiigung eines mit der Matte fest verbundenen 
Dralitgeflechtes auch ais Tragkonstruktion verwendet 
werden. Das Materiał ist niedrig im Preise, also im 
Kleinsiedlungsbau besonders geeignet.

Ais W a n d b e k l e i d u n g  f i i r  K i i c h e n ,  
B a d e r  u n d  A b o r t ę  sei auf den Hart- und Glanz- 
putz „Heliolith“ der Firma Gustav Stein, Wetzlar 
(Lahn) hingewiesen.

Der R e n u v o l - Z u s c h l a g s t o f f  der Renu-

vol-Ges., Hamburg, gibt wasserdichten Putz, Mortel 
und Beton. Die Wasseraufnahmefiihigkeit ist nur
1,4 v. H. Es wird ais Pulver in Mengen von 5 Vol. v. H. 
dem Beton, Mortel oder Putz beim Mischen zuge- 
geben. Der Quadratmeter Putz 10 stark ver- 
teuert sich um 10 Pf.

Ais F u B b o d e n b e l a g  kamę der „Reiba-FuB- 
boden“ der Reimann-Bauasphalt, Berlin, in Frage. 
Dieser ist 1,5 cm stark und besteht aus einer Kork- 
estrich-Unterschicht und der „Reiba“-Oberschicht; er 
ist warmelialtend, elastisdi und leicht mit Wasser zu 
reinigen. — Fiir S t a l l u n g e n  besonders, aber auch 
fiir Wohnungen empfiehlt sich der seit Jahren er- 
probte H a r r i z i t - F  u f i b o d e n  der „Harrizit 
G. m. b. H.“, Coswig bei Dresden, der die gefiirchteten 
Grundiibel aller Krankheiten: FuBbodenkalte uncl 
Faulnis beseitigt, zur Warmehaltung beitragt, dabei 
elastisch und leicht sauber zu halten ist. Fiir die 
Kleinsiedlungsbauten wird eine besonders preiswerte 
Spezialausfiihrung „Siedler-Harrizit“ in den Handel 
gebracht.

Die E i n d e c k u n g  des  D a c h  es m i t  Dacl i - 
p a p p e  hat immer noch den Yorzug grofiter Billig- 
keit und lioher Feuersicherheit. Sie ermoglicht den 
Bau wohlfeiler und behaglicher Siedlungen. Der 
„Verband Deutscher Dachpappenfabrikanten", Berlin, 
hat sich auf nur drei bewahrte und kontrollierbare 
Teerdadipappen geeinigt. Die drei ais Normalpappe 
bezeichneten Sorten sind in einem Gewicht von
0,625 kg/qm — bisher 80er, 0,500 kelcim bisher lOOcr 
und 0,333 /(im =  bisher 150er Dachpappe in die 
Praxis eingefiihrt. Unter den Dach- und Isolier- 
pappen der Firma J. A. Braun, Stuttgart-Cannstatt, 
kommt die teerfreie Dauerdachpappe „ B i t u m i t e k  t“ 
ais Bedachungsmaterial fiir einfache, billige uncl doch 
dauerhafte Ausfiihrungen ganz besonders in Frage. 
Das Materiał ist fiir landwirtschaftliche wie stadtisdie 
Siedlungsbauten bereits vielfach verwendet worden. 
Die Dachform, steile wie flachę Dacher, spielen fiir 
die Yerwendung von Bitumitekt keine Rolle.

Bei Eindeckung mit T o n d a c h s t e i n e n  kom- 
men u. a. die blau- und braunerdglasierten Dadi- 
steine der Steinzeugrohrenfabrik Muskau in Lugk- 
nitz O.-L., in Frage, die saure- und wetterbestandig, 
stahlliart gebrannt und sehr wasserabweisend sind.—

Fenster, Tiiren, Beschlage usw. Ein Bezug fer- 
tiger Fenster und Tiiren diirfte eine weitgehende 
Verbilligung des Kleinsiedlungsbaus erzielen lassen. 
Die Fabrikation am „flieBenden Band“, wie bei der 
Firma „D on a r -T t i r e  n“, Berlin-Tempelhof. ermóg- 
licht gute und preiswerte Fabrikate in liinreichender 
Menge zu liefern. Dies Werk ist in der Lage, taglich 
2000 Tiiren herzustellen. Samtliche Tiiren lassen sich 
aus deutschem Holz fertigen, wenn auch nidit so ast
rem, wie es das amerikanische Riftholz ermoglicht. 
Ferner ist auf die in Serien hergestellten Normal- 
tiiren und Fenster der Firma Seb. Lutz & Sohne, 
Miinchen-Forstenried, hinzuweisen, die sich in den 
Bau leicht einfiigen lassen. Das Original S t u mp f -  
S c h i e b e f e n s t e r  der Firma Richard Biel, Ham
burg, weist gegeniiber Flugelfenstern mandierlei 
Yorteile auf. Audi bei kleinen Ausmafien ist die 
Ausnutzung des Lichteinfalls die denkbar giinstigste. 
Es schliefit didit und ist somit warmelialtend. Der 
Platz am Fenster wird voll ausgenutzt und Liiftung 
ist bei jeder Witterung leicht zu erzielen. Die Yer
wendung von S t a l i l f e n s t e r  - K o n s t r u k 
t i o n e n  liegt beim Siecilungsbau nicht aus dem Be- 
reidi der Móglidikeit. Das Stalilfenster ist stabil, 
haltbar und clichtschliefiend, da es auch bei kleinen 
Abmessungen mit richtig gewahlten Profilen immer 
noch doppelten Falzenansdilag und Windfangraum 
zulafit. Derartige Fenster ais Fliigel- und Sdiiebe- 
fenster liefert die Firma Weifienfels Eisenbau, Dort- 
mund-Aplerbeck. Mit S t a h l t i i r z a r g e n  hat man 
im Kleinstwohnungsbau bereits redit gute Erfah- 
rungen gemacht. So hat die Gemeinniitzige Woli- 
nungsbau-A.-G. fiir ihre Kleinstwohnungensiedlung 
in Berlin-Haselhorst Frankfurter „Sdianz“-Stahltiir- 
zargen verwendet, die gegeniiber holzernen den Yor- 
t('il haben, dafi ein llciflen der Gehrungen an den 
Ecken und Nachputzarbeit entfallt. Die Wandę er-
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halten eine erliohte Stabilitiit. Ungeziefer kann sidi 
hinter den Zargen nicht ansammeln, da keine Hohl- 
raume vorhanden sind. Eine weitere Firma auf 
iliesem Gebiet ist die Firma ,,Allstahl“, Mainz, mit 
ihren A l l s t a h l - T u r z a r g e n  aus gepreflten und 
geschweifiten Stahlplatten. Die Zargen werden fertig 
zum Einmauern bzw. Eingiefien zum Bau geliefert, 
so dal? spater die Tiiren nur anzuschrauben sind. Die 
Anschlagskosten werden dadurdi bedeutend ver- 
mindert. T i i r s c h l o s s e r  u n d  F e n s t e r  v e r - 
sch l i i sse sind dem starksten Gebraudi ausgesetzt, 
so dafi es sich audi bei billigen Siedlungen yerlohnt, 
solide Ausfuhrungen zu wahlen. Eine der grofiten 
Spezialfabriken fiir Sdilosser und Besdilage ist die 
Firma Am. Kiekert Sohne, Heiligenhaus, die vor- 
nehmlidi ihre Doppelrunddorn-Driickeryerbindung 
„Aksheil“ und „Simplaks“ bekannt ist. Ein Aus- 
sdileifien der Nufilocher und damit yerbundenes 
Lodcerwerdeii und Herunterhangen der Drucker ist 
ausgesdilossen. An besonders viel begangenen Stellen 
ist es gut, an Ecken c i s e r n e  E c k l e i s t e n  z u r  
S c h o n u n g  des  P u t z e s  einzubauen, wozu auf 
die „Meto“-Putzeddeisten der Metallwerke Ohligs 
hingewiesen sei.

Anstridiniittel. Zum A b d i c h t e n  g egen  
G r u n d  was  ser  in Kellern u n d  F e u c h t i g -  
kei t  jeder Art in Wanden ist bei Siedlungsbauten 
das „ Ć e r e s i t “ der Wunnersdien Bitumen-Werke, 
Unna i. W., yerwendet worden. Das „C e r e s i t o 1“ 
der Firma bewahrt sidi ais nidit siditbarer Auflen- 
anstridi von Putzfladien gegen Eindringen von 
Sdilagregen. Unter den Fabrikaten der Brander 
Farbwerke, Brand-Erbisdorf, dient „F 1 u r a 1 s i 1“ 
zur Holzimpragnierung gegen Faulnis und Entflamm- 
harkeit, ..B r a n d i n"‘ ais deckender Schutzanstridi 
fiir Holz, Mauer und Eisen, „ B r a n d e k  t“ zur Didi- 
tung von Beton- und Mauerwerk. Die Paratekt 
Chemisdie Gesellsdiaft, Borsdorf, liefert „ P a r a t e k t  
Ma ue r  s c h u t z“ zum Streichen der Fundamente 
und Kellerraume gegen eindringende Feuditigkeit 
ais seitliche Isolierung und auGerdem P a r a t e k t  I, 
K i t t m a s s e ,  zum Auskitten von Sdiornsteinan- 
schliissen u. dgl., und ferner P a r a - B r a n d -  
s c h u t z f a r b e  zur Sicherung der Holzbauten gegen 
Feuer. Es sind kaltyerstreidibare Stoffe, die von 
jedem ungelernten Arbeiter, also auch von Erwerbs
losen verarbeitet werden konnen. Das H o 1 z i m - 
p r a g n i e r u n g s -  und S c h w a m m a b t o t u n g s -  
m i t t e l  „ K u l b a “ der Kulba-Werke, Coswig, wird 
im Siedlungsbau zur Impriignierung der Balkenkopfe 
sowie der Fufibodendielen benutzt. Es ist yollkom- 
men gerudifrei und setzt die Brennbarkeit desHolzes 
herab, verstopft nidit die Poren des Holzes, das 
weiter atmen und trocknen kann.

Ais A u f i e n a n s t r i c h  wird die Ho lz  - 
s c h u t z  f a r b ę  „ V a r i a  x“, die yollkommen lidit- 
und wetterfest ist, zur Isolierung der Grundmauern 
der Kaltanstridi „ N ip a  x“ empfohlen. Fiir die Aus- 
fiiliriing von Anstrichen in Kleinsiedlungen ist auf 
die F a r b e n b i n d e  m i t t e l  der Sachs. Grundin- 
fabrik Kohler & Co., Dresden-A„ hinzuweisen. 
„G r u n d i n“ liat sich besonders fiir Anstriche auf 
Holzwerk bewahrt, Leimfarbe wird durch Grundin- 
zusatz yeredelt und bleibt dauernd wischfest, Kalk- 
farbe streidit sich viel besser und wird wetterfester. 
„P u r t a 1 i n“, ein gebrauchsfertiges Olkasein, liefert 
hochwertigen, waschbaren Innenanstridi, yerdrangt 
die Leimfarbe und ersetzt in yielen Fallen die 01- 
farbe. Die allgemeinen Kosten sind nicht hóher ais 
bei Leimfarbe, der Wert der Anstriche liegt aber 
zwischen Leimfarbe und halbmatter Olfarbe. Nicht 
zu yergessen sind die K e i n i s c h e n  M i n e r a ł -  
A n s t r i c h f a r b e n  der Industriewerke Lohwald 
A.-G., Lohwald/Augsburg, die wetterfest, lichtecht 
und wasdibar sind. Um aber dem Erfordernis nach 
einem billigen und gleidiwohl dauerhaften Anstrich- 
material bei Kleinstsiedlungen zu entsprechen, hat 
die Firma „S i 1 e x“ - A n s t r i c li m a t e r i a 1 fiir 
poróse, saugende Flachen wie Putz herausgebracht, 
das in Pulverform geliefert und nur mit kaltem 
Wasser streichfertig gemacht wird. Die Farbę eignet 
sich nidit fiir Holz. Sie kann sehr leicht ohne be-

sondere Vorkenntnisse verarbeitet werden und eignet 
sich besonders zum Spritzen. Das Auftragen der 
Farbę kann bereits drei bis vier Tage nach Her- 
stellung des Putzes erfolgen. —

Heiz- und Kochanlagen. In den Musterhiiusern 
des Finanzministeriums sind g e m a u e r t e  He r  de 
yorgesehen, die zum Kodien und Erwarmen der 
Wohnraume dienen. Die Yereinigung Deutscher 
Eisenofenfabrikanten (Vedeo), Kassel, vertritt den 
Standpunkt, dali der e i s e r n e  O f en  in billiger 
Ausfiihrung besonders ais Bledimantelrundofen mit 
oberer Kochplatte fiir Siedlungsstellen geeignet 
ist. In der K ii c li e karne die Aufstellung eines 
kleinen gufieisernen Herdes in schwarzer Aus- 
fiihrung, mit Ofensdiwarze sauber geputzt, in 
Frage, fiir den W o h n r a u m  ein kleiner eiserner 
Ofen, der am zweckmaliigsten eine Kodivorrich- 
tung in Form einer Kochplatte oder einer Kodi- 
kachel erhalt, damit das angeziindete Feuer audi 
nodi zum Warmen von Essen oder Wasser benutzt 
werden kann. Dieser Ofen kann in billiger Aus- 
fiihrung ais Rundofen mit Blechmantel oder ais 
kleiner gufieiserner Ofen in schwarzer Ausfiihrung 
gewahlt werden. Von allzu leichter und damit billiger 
Ware sollte aber abgesehen werden, um nidit zu 
holie Brennstoffkosten zu erlialten. Die Vereinigung 
Deutscher Kesselofenfabrikanten, Kassel, weist auf 
die Zweckmafiigkeit des g u f i e i s e r n e n  Kesse l -
o f e n s bei diesen Bauten hin, der wenig Raum 
beansprucht und yielseitig fiir Koch- und Waschgut 
yerwendbar ist. Er arbeitet schnell und sauber, 
spart viel Zeit, Brennstoff und Miihe.

Die Hollersche Carlshiitte-Rendsburg liefert 
S i e d l u n g s - K e s s e l o f e n  mit lackiertem Blech- 
mantel von 650 mm Durchmesser und 70 Liter Inhalt 
und rohem Einsatzkessel zu 116 RM. Ais Siedlungs- 
ofen werden I r i s c h e  O f e n  mit aufklappbarem 
Dedsel in schwarzer Ausfiihrung schon zu etwa 39 RM 
in Yorsdilag gebradit. Zur Anlage der R a u c h -  
s c h o r n s t e i n e  und Wrasenabziige im schnellen, 
einfachen und billigen Aufbau eignen sich die Mus- 
kauer fugenlosen, hitze- und saurebestandigen V i e r- 
k a n t r ó l i r e n  der Steinzeugróhren-Fabrik Muskau 
in Lugknitz (O.-L.), die im Haus iiberall giinstig unter- 
gebracht und mit dichtschlief?ender Muffen- und Falz- 
yerbindung an den Wanden hochgefiihrt wTerden. — 

Verschiedenes. Zur W a s s e r v e r s o r g u n g  ist 
bei den Musterhiiusern in Stahnsdorf je ein Brunnen 
mit Schwengelpumpe yorgesehen. Beim Eternithaus 
hat die Preufi. Bergwerks- und Hiitten A.-G. ein 
Rohr aus E t e r n i t  a i s  B r u n n e n  r o lir  yor
gesehen, das weder yerkrusten noch korrodieren 
kann. Ais F i 11 e r dient eine gewebelose Konstruk
tion. Der Ab o r t  ist im Haus ais Torfstreueinrich- 
tung eingebaut und mit der Dunggrube unmittelbar 
verbunden. B e s o n d e r e  i n d u s t r i e l l e  L i e f e-  
r u n g e n kommen bei den beschrankten Geldmitteln 
nicht in Frage. Ebensowenig diirfte die Lieferung yon 
besonderen G e s c h i r r - S p u l e i n r i c h t u n g e n  
moglich sein, wenn audi das Heinsteinwerk, Heidel
berg, seinen Spiilstein Modeli „Strafiburg “ hier emp- 
fiehlt, der billig und infolge seiner Widerstandsfahig- 
keit gegen StoS und Sdilag von hoher Lebensdauer 
ist. Zu den I n n e n - E i n r i c h t u n g e n  de r  
W o h n r a u m e  empfiehlt das Indanthren-Haus Stutt
gart seine billigen indanthrenfarbigen Stoffe. Eine 
S i c h e r h e i t  d e r  S i e d l u n g s b a u t e n  gegen  
B l i t z s c h a d e n  in zweckmafiiger, einfacher Art mit 
moglidist geringen Beschaffungskosten diirfte in Er- 
wagung zu ziehen sein. Die Blitzableiterfabrik Friedr. 
Hinderthiir, Siegen i. W., bringt hierzu die Erriditung 
gruppenweiser, yereinfachter Blitzsdiutzanlagen in 
Vorschlag. Zur B e l e u c h t u n g  w’erden in erster 
Reihe Petroleumlampen benutzt. Vielleieht ist audi 
in giinstig liegenden Fallen elektrische Beleuditung 
moglich, zu dereń Einrichtung die einfadisten Mittel 
yerwendet werden, die aber immerhin den VDE-Vor- 
sdiriften entsprechen miissen. Die A b g r e n z u n g  
de r  S i e d l u n g s s t e l l e n  kann durch einfachen 
und billigen Dralitzaun mit Holzstandern erfolgen, 
wie solcher von Carl Lerm & Gebriider Ludewig, 
Bln.-Tempelhof, geliefert wird. — Przygodę.
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VORSTADTISCHE KLEINSIEDLUNG IM RAHMEN 
DER STADT- UND LANDESPLANUNG

V O N  G U S T A V  L A N G E N , LE ITER  DES D E U T S C H E N  A R C H IV S  FUR S IE D L U N G S W E S E N . T E C H N . B E R A TER  DES  
L A N D E S P L A N U N G S V E R B A N D E S  B R A N D E N B U R G -M IT T E .*)

Die S t a d t r a n d s i e d l u n g  hat sidi zunadist 
ohne planmafiigen Einflul? der Stadte, ja zum Teil 
sogar gegen dereń Willen, ais sogenannte w i l d e  
Siedlung vollzogen. Sie ist aus denjenigen Kreisen 
des kleinen Mittelstandes und zunehmend audi des 
Arbeiterstandes hervorgewadisen, die sich nie eigent- 
lich ais redite Grofistadter gefiihlt haben und die es 
in die naturhafteren Zustande des Landlichen, der 
Kleinstadt und des Dorfes zuriickzog. Jeder Einzelne 
suchte irgendwo draufien Land und Unterkunft, wie 
es ihm der Zufall brachte.

Sdion friihzeitig stellte sich jedoch daneben eine 
gewisse Ordnung her, die an Stelle der wilden Sied
lung die geregelte Siedlung setzte, und neben dem 
Grundstiickshandel nahmen dann audi die einzelnen 
Landgemeinden auf die Siedlungen ihres weiteren 
Gebietes Einflufi. Unter den groBeren Verwaltungen 
waren es zunadist die Landkreise, die sich am ersten 
dieser mehr aufs Landliche geriditeten Bewegung an- 
nahmen, wahrend die Grofistadte mehr zógernd 
folgten und sidi zum Teil sogar bemiihten, diese Sied
lungen mehr zu verstadtern. Das widerspridit aller
dings dem Gedanken, der ihnen zugrunde liegt, denn 
die Stadtrandsiedlung ist nun einmal ilirem Kerne 
nach unstadtisch, antistadtisch, naturhaft landlich und 
kann nur aus landlicher Einstellung heraus richtig 
verstanden und gefordert werden. Ganz bewufit und 
von den nadistliegenden Bedtirfnissen der Praxis 
ausgehend, hat dann im Berliner Vorfeld der Landes- 
planungsverband Brandenburg-Mitte an der Regelung 
der Stadtrandsiedlung mitgewirkt, nicht nur im Sinne 
der Verminderung von Auswiichsen, sondern mit dem 
Ziel der Erreichung einer besseren Wirtschaftlidikeit 
und Sdiónheit der Ansiedlung. Nidit unabsehbare, 
einformige Gartenvorstadtgebiete, sondern ein Kranz 
von Industriedorfern, um kleinstadtisdie Kerne grup- 
piert und von landwirtsdiaftlichen Zonen durdi- 
drungen und umgeben, und in der Mitte die von der 
Masse entlastete, zur Qualitatsentwicklung auf- 
steigende Grofistadt, das konnte etwa ais Siedlungs- 
ideal fiir die Stadtrandsiedlung der Zukunft ais 
Durchdringung von Stadt und Land bezeidinet werden. 
Dieses Programm ist politisdi, wirtschaftlidi, sozial 
und kulturell fast tiberall im Werden. Wie weit aber 
die katastrophale Wirtschaftslage die weitere Durch- 
fiihrung gestatten wird, ist z. Z. nicht zu iibersehen.

In diese Entwicklung schiebt sich nun die von der 
Reichsregierung vorgesehene, finanzierte und durdi 
Richtlinien in gewissem Grade festgelegte Bewegung 
der Schaffung v o r s t a d t i s c h e r  K l e i n  s i e d 
l u n g  en ein, die in vieler Hinsicht eine Riickkehr 
zum Primitiven bedeutet, die aber eingepafit werden 
mul? in den weitergesteckten Rahmen der Zukunft, 
wenn sie fiir die spatere Entwicklung der Stadtrand
siedlung im obigen Sinne nicht ein Hindernis bilden 
soli. Die Lander und Gemeinden, in dereń Handen 
die Durchfuhrung dieses Programms der Reidisregie- 
rung unter der Fuhrung des Reichskommissars gelegt 
ist, stehen hier vor schwierigen Aufgaben, und sie 
werden bei aller Riicksidit auf die geringen ver- 
fiigbaren Mittel und das selbstverstandliche Bestreben, 
diese so breiten Kreisen ais moglich zukommen zu 
lassen, doch auch gewisse grundlegende Fragen des 
Stadtebaues und der Landesplanung nicht aufier adit 
lassen diirfen, wie die V e r k e h r s p r o b l e m e ,  die 
Frage der V e r s o r g u n g s l e i t u n g e n  (wenn diese 
audi in den Primitivsiedlungen nur eine untergeord- 
nete Rolle spielen und die Kanalisation im Nutz- 
gartengebiet der Stadtrandsiedlung iiberhaupt fort- 
fallt), ferner das W a s s e r w i r t s c h a f t s - ,  das 
B o d e n w i r t s c h a f t s p r o b l e m .

Das W a s s e r w i r t s c h a f t s p r o b l e m  gewinnt 
durch die Stadtrandsiedlung sogar erhohte Bedeutung. 
Zu dem Trinkwasserbedarf der Bevolkerung, der

*) Anmerkung der Schriftleitung. D ie Darstellung muflte aus 
redaktionellen Riicksiditen stark gekiirzt werden.

neben der Einzelbrunnen- und Gruppenversorgung 
auch zu einer Ausdehnung der grofien Wasserleitungs- 
netze innerhalb der Stadtgebiete fiihren kann, kommt 
ais Neubedarf noch der erhohte Verbraudi an Be- 
wasserungswasser fiir den auf weite Flachen an 
Stelle des Ackerbaues tretenden stark wasserver- 
brauchenden Gartenbau. Vorrate an Oberflachen- 
und Grundwasser sind besonders in der Nahe der 
Stadte eng begrenzt. Nur die Landesplanung kann 
in Yerbindung mit den besonderen wasserwirtschaft- 
licheni Instituten diese Zukunftsfrage losen. Schon 
sind weite Gartenbaugebiete durch starkę Abzapfung 
des Grundwassers trockengelegt, andererseits erheb- 
lidie Siedlungsgebiete in feuchte, zeitweilig unter 
Wasser stehende Niederungen gelegt worden.

Viel zuwenig beachtet ist bisher das B o d e n 
w i r t s c h a f t s p r o b l e m .  Innerhalb der grofi- 
stadtisdien Verkehrszone, also innerhalb eines Ein- 
flufigebietes von etwa 1—1% Stunden Fahrzeit bzw. 
Gesamtweg von der Arbeitsstatte zum Wohnort, mul? 
so ziemlidi jeder Boden fiir Gartenbenutzung zu- 
bereitet werden. Dem Kleingartner widersteht be- 
kanntlidi nidits, audi nicht der mit Steinen, Scherben 
und Eisenteilen gespickteste Schuttabladeplatz. Je 
grolier das Stiick Land fiir die Familie, desto besser 
mul? der Boden sein, und da bieten sidi fiir den 
Gartenbau Verbesserungsmoglichkeiten durdi Aus- 
gleich der vier extremen Bodenarten: Sand, Ton 
(Lehm), Kalk (Mergel) und Humus (Torf), die in 
diesem Ausmal? der gewóhnlidien Landwirtsdiaft un- 
erreichbar sind. Der Landesplanungsverband Bran
denburg-Mitte hat zum ersten Małe die hauptsadi- 
lichsten technisdien Moglichkeiten auf diesem Gebiet 
iiberschlaglich und planmal?ig gepriift, und damit 
neue braudibare Grundsatze fiir die Auswahl ge- 
eignetster Siedlungsbóden aufgestellt. Damit ist fiir 
die Stadtrandsiedlung dem mit ihr verbundenen frei- 
willigen Arbeitsdienst eine neue Grundlage gesdiaffen. 
Die besondere Bedeutung dieser Feststellungen ist, 
dal? sofort mit Vorbereitungsarbeiten begonnen wer
den kann, bei denen eine Sdiulung und Auswahl von 
Siedlern in produktiver Weise zu erreichen ist.

Vor allem gilt nun, zunadist festzustellen, wo 
bestimmt n i c h t gesiedelt werden soli. Erst dann 
kommt die Aufgabe, wie im einzelnen die Siedlung 
planmal?ig zu gestalten ist. Nidit gesiedelt werden soli:

1. Wo die Wegentfernung zur nachsten fiir die Siedlung 
wesentlichen Arbeitsstatte zu grofi wird, also in erster Linie 
aufierhalb des 1—1^-Stundenkreises um die Grofistadte;

2. wo kein Trinkwasser und Beregnungswasser erreidibar oder 
wo zuviel Wasser mit t)berschwemmungsgefahr vorhanden ist, 
endlidi audi, wo auf kiesigem Boden jedes Beregnungswasser 
sofort versickert;

3. wo entweder zu schlechter Boden die Verbesserung un- 
wirtschaftlidi macht oder wo besonders guter Boden der Land- 
wirtschaft zu erhalten ist;

4. wo zu hohe Bodenpreise einer Nutzgartensiedlung im Wege 
stehen und daher nur eine engere stiidtisdie Bebauung in Frage 
kommen kann, wobei es natiirlich fiir die Stadtrandsiedlung 
gleichgiiltig ist, ob sidi die Hoffnungen spaterer diditerer Be
bauung verwirklichen werden;

5. wo Yerkehrsanlagen und Bodensdiiitze eine kiinftige ge- 
werblidie Entwicklung erwarten lassen, also auf den Yorbehalts- 
fliichen fiir kiinftige Industrie;

6. wo Erholungsfladien fiir die Bevólkerung, besonders der 
Grofistadte, oder wo historische Siedlungsbilder oder schone land- 
sdiaftlidie Blicke zu erlialten sind;

7. wo eine andere Bodennutzung ais die durch Nutzgarten
siedlung im óffentlidien Interesse wiinsdienswert erscheint.

Sind auf diese Weise durdi die Landesplanung 
die giinstigsten Gebiete fiir die Stadtrandsiedlung 
tedinisdi und wirtsdiaftlidi festgestellt, dann kann 
erst zur Entsdieidung gestellt werden, ob die Siedlung 
an dieser Stelle finanziell und verwaltungsmiil?ig 
tragbar, im Einzelfall wirtschaftlidi und sozial er- 
wiinscht oder notwendig ist. Im Berliner Vorfeld sind 
die widitigsten Vorarbeiten bereits erheblich vor- 
geschritten, so dal? der praktischen Arbeit tedinisdi 
und planiniifiig nichts Wesentlidies im Wege steht. —
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