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AUFSTIEG ODER ABSTIEG?

Das ist die bange, entscheidende Frage, mit der die 
deutsche Wirtschaft und mit inr die B a u w i r t s c h a f t , 
die uns besonders am Herzen liegt, in das Jahr 1933 ein- 
getreten ist. Der Optimist wird sie anders beantworten 
ais der Pessimist. W ir wollen vorweg bekennen, dafi wir 
uns zu den ersteren rechnen, wenn auch die Entwicklung 
der letzten drei Jahre einen fortschreitenden Abstieg ge- 
zeigt hat, der durch wirtschaftliche Katastrophen, die nicht 
nur Deutschland in Mitleidenschaft zogen, zeitweilig be- 
schleunigt worden ist. W ir erblicken in den noch 
schwachen Ansatzen zu einer Besserung der wirtschaft- 
lichen Lage in den letzten Monaten des verflossenen 
Jahres den Keim zu einem Wiederaufstieg, der, wenn er 
pfleglich behandelt und nicht durch bedenkliche Experi- 
mente und Eingriffe in seiner Entwicklung gehemmt wird, 
langsam weiter wachsen und, wie wir hoffen, nicht wieder 
verkummern wird.
1929 begann der gewaltige Abstieg der Bauwirtschaft. 
Die Stadt Berlin muflte sich durch das ins Ungeheure an- 
wachsende AusmafJ an sozialen Aufgaben entschlieften, 
fast samtliche im Gange befindliche Bauten, auch die fast 
vollendeten, einzustellen. Stadt um Stadt mufite sich 
diesem Vorgehen anschlieflen, bis schliefllich die staat- 
lichen und stadtischen Behórden den Beschlufi faflten, bis 
1934 keine Verwaltungsgebaude mehr in Angriff zu 
nehmen.
Der Einstellung der B a u t e n  d e r  ó f f e n t l i c h e n  
H a n d folgte der I n d u s t r i e b a u ,  der bisher in Aus- 
wirkung der Umstellungen und der Rationalisierung in 
der Nachkriegszeit und durch die Exportfórderung ein 
reiches Arbeitsfeld durch Erweiterungs- und Neubauten 
geboten hatte.
Schliefllich wurde bei diesem Absturz auch der W o h 
n u n g s b a u  mitgerissen, der unter staatlicher Fórde
rung und Kontrolle durch die Hauszinssteuer bisher 
grofigezuchtet, vielleicht uberzuchtet wurde und dem 
dieser befruchtende Quell in immer starkerem Mafie bis 
zum fast vólligen Versiegen abgegraben worden ist. 

Die f r e i e  B a u w i r t s c h a f t ,  die vor dem Kriege die 
Bedurfnisse des Wohnungsbaues, wenn auch in anderer 
Form, fast allein bewaltigt hatte, und die in der Nach
kriegszeit dann durch die staatlichen, nicht allein durch 
wirtschaftliche Notwendigkeiten begrundeten Mafinahmen 
so gut wie ausgeschaltet war, konnte diese Aufgabe aus

eigener Kraft noch nicht wieder ubernehmen. So stand 
die freie Bauwirtschaft Mitte 1932 auf einem Trummer- 
feld. Die bereits 1931 eingeleiteten, an sich begriiftens- 
werten Bestrebungen der Reichsregierung — Ausbau der 
landlichen Siedlung, Stadtrandsiedlung —, die mit ihren 
Vorschriften und Maftnahmen aber umstritten sind, konnten 
der Bauwirtschaft bisher keinen Ausgleich fur das Ver- 
lorene bieten. Der weitere Ausbau dieser neuen Ge
danken, die Unterstiitzung, die jetzt endlich auch der 
Unterhaltung und Wirtschaftlichen Umgestaltung der Alt- 
wohnungen zugewendet werden sollte, die Fórderung des 
kleinen Eigenheims, die Bewilligung von — wenn auch 
noch unzureichenden — Mitteln fur lebenswichtige Bau- 
aufgaben der óffentlichen Hand, vor allem aber auch 
die — wenn auch spat einsetzende — Erkenntnis, daB ein 
Wiederaufstieg nur durch eine wieder gekraftigte freie 
Wirtschaft móglich ist, lassen aber fiir  das Jahr 1933 neue 
Hoffnungen zu.

Auch auf dem Gebiete der V e r w a l t u n g s r e f o r m ,  
seit Jahren zwar viel besprochen, aber nie in die Tat um- 
gesetzt, hat das Ende des Jahres 1932 gewisse Fortschritte 
gebracht, die auch der Bauwirtschaft zugute kommen. 
Die Verwaltungsvereinfachung im Reich und in Preuf3en, 
namentlich auch durch teilweise Beseitigung der Vielheit 
der Ministerien, die in der schópfungsfrohen Nachkriegs
zeit aus der Erde geschossen waren, kann, selbst wo 
es sich um scharfe Einschnitte handelt, an sich nur begrufit 
werden. Die Art, wie diese Vereinfachung durchgefuhrt 
worden ist, erfullt iedoch zum Teil mit schwerer Sorge. 
Es darf nicht vergessen werden, dafl in der Nachkriegs
zeit hauptsachlich durch das Bauwesen dem Reich und 
den Landern eine Fulle neuer Aufgaben zugewachsen 
war. Bis zum Kriege verfugte eigentlich nur Sachsen uber 
ein einigermafien neuzeitliches Baugesetz, das jetzt 
wieder den neuesten Forderungen angepaflt worden ist. 
Die Aufgaben der Baupolizei umfafiten bei weitem nicht 
das, was wir heute fur notwendig halten. Neben Stadte
bau und Landesplanung, dereń Bedeutung erst in den 
letzten zwei Jahrzehnten in vollem Umfange richtig er- 
kannt worden ist, nahm sich ;etzt der Staat zum ersten 
Małe des Wohnungs- und Siedlungswesens an. Auch die 
Wohnungsaufsicht ist eigentlich erst nach dem Kriege mit 
der notwendigen Scharfe zur Durchfuhrung gekommen. 
Vor allem benutzten Reich und Lander zusammen mit den
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Stadten die Tatsache, dafl seit 1918 praktisch im wesent- 
lichen nur mit óffentlichen Mitteln Wohnungen gebaut 
werden konnten, urn zum ersten Małe eine aktive Woh- 
nungs- und Siedlungspolitik zu treiben.

A l l e s d a s  d r a n g t e  g e r a d e z u  zu  e i n e r  m ó g -  
l i c h s t  u m f a s s e n d e n  V e r e i n i g u n g  a l l e r  
h i e r  a n g e s c h n i t t e n e n  P r o b l e m e  i n e i n e r  
H a n d .  Statt dessen hat man sowohl im Reich und noch 
grundlicher in Preu6en diese zusammengehórigen Auf- 
gaben auseinandergerissen, wobei, durch ihre Ober- 
weisung auch an neue Bearbeiter, aufierdem die in 
langen Jahren gesammelten wertvollen Erfahrungen im 
guten und schlechten Sinn kaum zu entsprechender Wer- 
tung kommen werden. Es muG die Hoffnung aus- 
gesprochen werden, daft durch ahnliche mehr oder 
weniger schematische Vereinfachungen der Bauwirtschaft 
nicht noch weiterer Schaden zugefugt wird.

Angesichts dieser Wirtschafts- und Verwaltungsfragen ist 
es verstandlich, da6 es um die F r a g e n  d e r  B a u - 
g e s t a l t u n g ,  um die noch vor einigen Jahren so heifl 
gestritten wurde, wieder stiller geworden ist. Es wird 
wieder weniger mit Schlagworten ais durch die Tat gear- 
beitet, so sparlich auch heute dem Architekten noch Auf- 
gaben zufliefien. Da6 ein wiedereinsetzender, sich auf 
die Werte des eigenen Landes besinnender Nationa- 
lismus uns dabei von manchen vom Ausland ubernom- 
menen Verstiegenheiten befreit hat, ist nur zu begruften. 
W ir behandeln im ubrigen die grundlegenden Fragen 
der Baugestaltung unserer Zeit in zwei Abhandlungen 
dieses Heftes.

Noch etwas Erfreuliches ist zu buchen. Trotz aller Hem- 
mungen, trotz des Fehlens aller groften Aufgaben hat die 
deutsche B a u w i r t s c h a f t ,  vor allem auch die deutsche 
B a u s t o f f i n d u s t r i e  gezeigt, dafl sie den Mut nicht 
verliert, dafl sie die erzwungene Ruhepause zu nutzen 
versteht, um sich mit dem Problem des neuen Bauens aus- 
einanderzusetzen. Ein Zeichen dafur war die stark be- 
suchte Versammlung des „Deutschen Ausschusses fur wirt- 
schaftliches Bauen" im Herbst 1932. Aus der fruher so 
vlel belachelten Periode der Spar- und Ersatzbauweisen 
hat sich in folgerichtiger Entwicklung, die planmaflig von 
einer ganzen Reihe namhafter Fachleute in zwólf Jahren 
aufgebaut worden ist, nach und nach eine vóllige Um- 
schichtung und Neugestaltung ergeben. Das gilt sowohl 
vom Ziegelbau wie von den Bauweisen in Stahl, Zement 
und Holz, die in erfreulichem Wettstreit den neuen An- 
forderungen an Warme und Schallschutz und nicht zuletzt 
an Wirtschaftlichkeit gerecht zu werden suchen. Ge- 
fordert wurde dieses alles durch die planmaflige Zu- 
sammenarbeit bauwissenschaftlicher und faauwirtschaft- 
licher Verbande, die sich unter Fuhrung des Deutschen 
Ausschusses fur wirtschaftliches Bauen zu einer umfassen
den Arbeitsgemeinschaft zusammenfanden.

Wenn man das Jahr 1932 abschlieflt, so bleibt auf der 
einen Seife ein Trummerfeld von ungeahntem Ausmafl, 
aber auf der anderen Seite der erfreuliche Beweis der 
inneren Kraft der Bauwirtschaft, ein standiges Bereitsein, 
die Arbeit wieder aufzunehmen, ein fester W ille, sich 
nicht werfen zu lassen. Allerdings steht daneben auch 
die Erkenntnis, da6 die freie Wirtschaft sich in der Nach- 
kriegszeit allzusehr hat an die Wand drucken und 
regieren lassen, da6 es vielfach am Fuhrerwillen gefehlt 
hat und dafi man sich nicht wundern darf, wenn heute, 
wo man von der Regierungsseite aus das Bauwesen uber 
die Privatwirtschaft wieder beleben will, allzu viele Vor- 
aussetzungen dafur fehlen, um einen raschen Erfolg zu 
gewahrleisten. Aber das ist ein Zustand, den der alte 
Frontsoldat durch Jahre schwerer Kriegszeit gekannt hat 
und mit dem er sich doch immer wieder abfinden muflte, 
weil es ihm klar war.. daB es im entscheidenden Augen- 
blick nicht so sehr auf die Weisheit ankame, die ihm von 
ruckwarts zuflog, ais auf seinen eigenen W illen, seine 
eigene Entschlie6ung und seine eigene Handlungs- 
freudigkeit.
Und das mag auch die Richtlinie bilden, die w ir uns fur 
das Jahr 1933 setzen móchten. Die Baufront, d. h. die 
Bauwirtschaft in ihrer Gesamtheit, mufi zu der Erkenntnis 
kommen, daO von oben her nichts oder doch nicht allzuviel 
erwartet werden kann., wenn sie sich nicht selbst im Inter- 
esse der Allgemeinheit Aufgaben und Ziele stellt, wenn 
sie nicht selbst die Fuhrung ubernimmt und der Regierung 
ihren Willen aufzwingt. Hier hat es nach vielen Seiten 
am wkhtigsten gefehlt. Mit schónen Kundgebungen unter 
dem Motto: „Bauen tut not" ist es nun einmal nicht zu 
schaffen; derartige „W illensaufierungen" werden im all- 
gemeinen „zur Kenntnis genommen". Die freie W irt
schaft, die so oft im letzten Jahrzehnt die Forderung 
stellte, mehr herangezogen zu werden, hat jetzt die Móg- 
lichkeit, wieder zu fuhren. Voraussetzung dafur ist aber, 
dafi sie wirklich die Fuhrer hat, die in der Lage sind, alle 
in Frage kommenden Krafte zusammenzufassen und vor 
allem ein wirklich brauchbares Arbeitsprogramm durch- 
zufuhren. Vor allem mu6 sie es verstehen, fur dieses 
Programm das Vertrauen der Allgemeinheit zu gewinnen, 
das unserer Regierung heute leider noch immer fehlt; ein 
Vertrauen, das wieder dazu fuhrt, auch dos gehortete 
Geld flussig zu machen und in die Adern der Wirtschaft 
fliefien zu lassen.

Aufstieg oder Abstieg? Vor diese entscheidende Frage 
durfte uns das Jahr 1933 stellen. Hoffen wir, da(J die 
deutsche Bauwirtschaft in ihrer Gesamtheit die Zeichen 
der Zeit erkennt. Auf welchem Wege das grofte gemein- 
same Ziel zu erreichen ist, welche Voraussetzungen und 
Forderungen dazu erfullt werden miissen, das móge aus 
der kurzeń Stellungnahme von mafigebenden Personlich- 
keiten des Baufaches und der Bauwirtschaft hervor- 
gehen, denen wir nachstehend das W ort geben.

D i e  H e r a u s g e b e r
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Aufierungen zu unserer Umfrage :

W AS FORDERT DAS BAUFACH FUR 1933?

R eichsarbeitsm in ister Dr. Syrup

Die vordringliche und vornehmste Aufgabe des Reichs- 
arbeitsministers ist heute, im engsten Zusammenwirken 
mit dem neu eingesetzten Reichskommissar die Arbeits- 
losigkeit moglichst einzudammen und durch Schatfung 
neuer Arbeitsgelegenheiten den Arbeitslosen frischen 
Lebensmut zu geben. Nach meiner bisherigen beruflichęn 
Vergangenheit liegt mir diese Aufgabe ganz besonders 
am Herzen.

Der Bauwirtschaft fa llt im Rahmen aller Arbeitsbeschaf- 
fungsprogramme eine besondere Rolle zu. Hat sie doch 
nach Schatzung namhafter Nafionalókonomen in nor- 
malen Zeiten ein Sechstel bis ein Siebentel der Gesamt- 
bevólkerung Arbeit und Brot gegeben, wahrend im 
ganzen Jahre 1932 drei Viertel aller Bauarbeiter arbeits- 
los geblieben sind. In der Erkenntnis dieser Zusammen- 
hange haben schon die bisherigen Arbeitsbeschaffungs- 
programme erhebliche Summen fur die verschiedensten 
Zweige der Bauwirtschaft vorgesehen. Ohne hier eine 
ermudende Aufzahlung bringen zu wollen, verweise ich 
auf den Strafienbau, Bau der Wasserstraflen, Meliora- 
tionen, landwirtschaftliche Siedlung, Hausreparaturen, 
die Teilung von Groflwohnungen, den Eigenheimbau und 
die Stadtrandsiedlung.

Von diesen MaOnahmen haben diejenigen, die das en- 
gere Gebiet des Wohnungs- und Siedlungswesens be- 
treffen, sich besonders gunstig ausgewirkt. Das gilt 
namentlich fur die vom Reich bewilligten Zuschusse fur 
die Instandsetzung von Altwohnungen, fur die Teilung 
von Grofiwohnungen und den Umbau gewerblicher 
Raume in Wohnungen. Gerade diese Aktion hat sich 
sehr schnell eingespielt. Hausbesitz und Handwerk 
haben in dankenswerter Weise das ihrige zur Erreichung 
des gesteckten Zieles beigetragen, so dali heute die be- 
reitgestellten 50 Millionen RM fast restlos vergriffen sind. 
Da es sich bei den Hausreparaturen und Wohnungs- 
teilungen um Arbeiten handelt, die auch im W inter durch- 
gefuhrt werden kónnen, die gerade dem kleinen und 
mitHeren Gewerbe Anregung geben und ferner wert- 
volle Teile des deutschen Volksvermógens der Wirtschaft 
erhalten, hat das Reichskabinett zu meiner Freude be- 
reits grundsdtzlich beschlossen, weitere 50 Millionen RM 
zur Fortsetzung der Aktion auf der bisherigen Grund- 
lage bereitzustellen.
Ein kaum minder freudiges Echo haben die MaBnahmen 
des Reichs zur Fórderung des Eigenheimbaues gefunden, 
wofur bis jetzt 20 Millionen RM bereitstehen. Der Zug 
zum Eigenheim und der W ille, die verlorengegangene 
Fiihlung mit dem Heimatboden wieder zu gewinnen, ist 
in weiten Kreisen der Bevólkerung so stark, dafl eine sehr 
lebhafte Nachfrage nach den Reichsbaudarlehen fur 
Eigenheime eingesetzt hat. So kann man annehmen, 
dafł bei Eintritt gunstigen Bauwetters der Bau von Eigen- 
heimen in immerhin nennenswertem Umfange in Angriff 
genommen werden kann. Ich hoffe, dafl sich Wege finden 
lassen, um auch die Eigenheimaktion weiter fortzufuhren 
und wenn móglich auf eine breitere Grundlage zu stellen. 
Das gleiche gilt von der Stadtrandsiedlung fur Erwerbs- 
lose. Der Gedanke, Arbeitslose in kleinen Hauschen 
mit Landzulage am Rande der GroBstadte anzusiedeln 
und sie dadurch krisenfester zu machen, hat anfangs sehr 
viel Kritik gefunden. Man kann aber wohl sagen, dafi 
jetzt in der Praxis die bejahenden Stimmen weitaus

uberwiegen. Vor allem wird der aufierordentlich gun- 
stige psychologische Effekt der Stadtrandsiedlung von 
allen Seiten anerkannt.
Freilich darf sich die Bauwirtschaft bei der Lage der 
Reichsfinanzen und der Verfassung des Kapitalmarktes 
keinen allzu grofien Hoffnungen fur die nachste Zukunft 
hingeben. Der Bauwirtschaft bleiben aber auf allen Ge- 
bieten noch so viele Aufgaben zu lósen, da6 auf langere 
Sicht mit einer Wiederbelebung des Baumarktes sicher 
zu rechnen ist. Auch im eigentlichen Wohnungswesen 
ist noch viel zu łun. Noch immer ist eine sehr starkę 
Nachfrage nach Kleinwohnungen vorhanden, die nicht 
befriedigt werden kann, und friiher oder spater mu6 
auch die Beseitigung der menschenunwurdigen Elends- 
quartiere in Angriff genommen werden.
So braucht die Bauwirtschaft den Mut nicht sinken zu 
lassen. In der deutschen Volkswirtschaft kann es, das 
ist meine feste Oberzeugung, nur aufwarts gehen, wenn 
auch auf dem Baumarkt die fleifiigen Hande nicht mehr 
langer zur Untatigkeit verurteilt sind. Was in meinen 
Kraften steht, hierzu beizutragen, soli gewifJ geschehen! 
DafJ das Jahr 1933 verhei6ungsvolle Anfange einer 
Wiederbelebung bringen móge, ist mein aufrichtiger 
Wunsch.

M in is te ria ld ire k to r D r.-ln g . E. h. K ieBling  
Preufłische H och b auverw altung

Baugewerbe und Baukunst wissen dem Jahre 1932 wenig 
Dank. Die Baufirmen liegen am Boden, die Handwerker 
verlernen ihr zunftiges Kónnen, und die Architekten ver- 
bringen ihre unfreiwillige Mu6e mit tiefgriindigem, aber 
brotlosem Streit uber Stil- und Weltanschauungsfragen. 
W ird das Jahr 1933 auch dem Hochbau die alles be- 
friedigende und beruhigende Arbeit bringen? — Alle 
Vorbereitungen sind getroffen: Die besten Baumethoden 
sind erforscht, der kleinste Grundri6 ist gefunden, der 
wirtschaftlichste Stadtebau ist so grundlich erfa6t, daft 
zwischen den Zeilen schon die Langeweile lauert, und in 
Staat und Stadt sind durch die harten Sparmaf5nahmen 
der letzten Jahre zwingende Baubedurfnisse angelaufen. 
Aber auch im neuen Jahre werden, soweit o f f e n t -  
l i c h e  Mittel zur Arbeitsbeschaffung in Frage kommen, 
Meliorationen, Erdbewegungen und ahnliche Arbeits- 
gebiete der Errichtung von B a u t e n vorgezogen 
werden, denn im Hochbau stecken zwar nicht viel ge- 
ringere, aber sehr verzweigte Anteile an Arbeit. Wohl 
denkt der Preufrische Staat daran, wenigstens seine 
stillgelegten óffentlichen Bauten fortzusetzen, aber er 
wird sich dabei vorlaufig in sehr engen Grenzen halten 
mussen. Die Erweiterung dieser Grenzen ware eine 
wirksame Hilfe fur das Baugewerbe, dessen Notlage 
auch diese Art von Vorgriff auf bessere Zeiten recht- 
fertigen wurde.
Schliefilich ist Bauen m e h r  noch ais Arbeitsbeschaffung. 
Es nahrt und bildet Arbeitskrafte von besonderem Wert. 
Ist es nicht Verlust an Volksgut, wenn gelernte Hand
werker zum Spaten greifen mussen? In der hóchsten Not 
mag auch das verlangt werden. Aber wir hoffen, nun 
die schlimmsten Leiden uberwunden zu haben, und er-
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warten vom Jahre 1933, sehr bescheiden, die ersten An- 
zeichen des langsam beginnenden Anfangs vom Aufstieg.

Professor D r.-ln g . E. h. Kreis 
Bund Deutscher A rch itekten
Es ist heute wahrlich am Platze. das Gewissen aller auf 
die Notwendigkeit zu lenken, in dieser Zeit der Ver- 
wirrung der Begriffe die Wurde des deutschen Volkes 
und seiner Geschichte zu achten und seine geistigen 
Werte zu erhalten und nicht verkummern zu lassen.. vor 
allem auch nicht im Bauschaffen. Es geht nicht an, zu er- 
klaren, die einfachen kleinen Bauten in Stadt und Land 
erubrigten keine Mittel fur die Mitarbeit des Architekten 
und er sei bei ihrer Planung und Uberwachung uber- 
flussig. Keine Armut darf heute die Verantwortung vor 
der Zukunft unserer Stadt- und Landgestaltung ver- 
schleiern. Es gibt keine Entschuldigung fur die Sunden 
gegen unsere Heimatbilder, die ohne Mitwirkung der 
Architekten bei der Planung in Stadt und Land geschehen. 
W ir rufen daher alle auf, uberall, wo gebaut werden 
soli, darauf zu dringen, mit der weiteren Verschandelung 
des deutschen Landes aufzuhóren. W ir sprechen nicht 
deshalb von der Notwendigkeit des Einsatzes unserer 
freien Architekten fur alles, was heute noch gebaut wer
den soli, obgleich Grund genug dafijr ware, weil die 
gegenwartige Notlage der freien Berufe ihren Gipfel- 
punkt in der fast vollkommenen Beschaftigungslosigkeit 
der freien Architekten erreicht hat. sondern da es um die 
Kultur des Volkes. das man einstmals das der Denker 
und Dichter genannt hat, geht. Es ist die Pflicht der Regie- 
rungen, der Stadte und aller Kórperschaften, die bauen 
wollen und mussen, fur iede sich ergebende Gelegenheit, 
auch fur die Vorbereitung von Bauabsichten, aus der 
freien Architektenschaft die geeigneten Krafte heran- 
zuziehen. Es gilt dies besonders auch fur die Stadt- und 
Landplanungen und jetzt bei dem groGen Siedlungsplan 
der inneren Kolonisation. Die Mitwirkung der Architekten ist 
unentbehrlich, und deshalb hoffe ich, daG das kommende 
Jahr nicht allein diese Oberzeugung allen bringt, sondern 
daG mit Hilfe des Einsatzes so vieler freien Krafte, die 
sich anbieten. das groGe Siedlungswerk endlich in richtige 
Bahnen gefuhrt wird. Der freie Architekt und seine 
Organisation, der „Bund Deutscher Architekten", stellen 
sich fur jede Mitarbeit zur Yerfugung.

D r.-ln g . E. h. Dr. jur. K am p er  
Deutsche Bau- und B odenbank A .-G .
Es sind zwei Jahre vergangen, seit ich an dieser Stelle 
darauf hinweisen konnte, daG die deutsche Bauwirtschaft 
von den Auswirkungen der Gesamtkonjunktur auf das 
schwerste in Mitleidenschaft gezogen werden miisse, und 
daG iede krisenhafte Stórung in der Industrie oder im 
Gewerbe und nicht weniger ieder Verfall der óffentlichen 
Finanzen auch den Verfall der Bauwirtschaft nach sich 
ziehen musse. Die verflossenen zwei Jahre haben in 
dieser Beziehung die schlimmsten Erwartungen uber- 
troffen. Zu der Produktionskrise und der Erschutterung 
der óffentlichen Finanzwirtschaft traten in diesen Jahren 
die Auswirkungen einer teils sich zwangslaufig ergeben- 
den, teils aber auch planmaGig herbeigefuhrten Deflation.

In dem gleichen AusmaGe, wie der W ert des Geldes ge- 
steigert wurde, verringerten sich auf der anderen Seile 
die Werte des Grund und Bodens und der Baulichkeiten 
aller Art. Was in diesen verflossenen Jahren an muhsam 
erspartem Eigenkapital der Bauherren, an schwer er- 
rungenem Betriebskapital der Bauunternehmer, an Haus- 
zinssteuerdarlehen der óffentlichen Hand und an sonstigen 
Realkreditmitteln verlorengegangen ist, ist unubersehbar 
und entzieht sich jeder statistischen Erfassung.
Was muG geschehen, um auf diesem Trummerfelde ein 
neues Fundament fur die Entwicklung der deutschen Bau
wirtschaft zu legen? Drei Vorbedingungen sind zu er
fullen, wenn die Bauwirtschaft wieder zur Gesundung 
kommen soli:
1. Man schutze die private Wirtschaft vor allen willkur- 
lichen gesetzlichen Eingriffen, die geeignet sind, den 
feinen Kreditmechanismus, den sie sich geschaffen hat, zu 
erschuttern. Man gebe ihr iene Stabilitat, die w ir in der 
Inflations- und Deflationsperiode verloren haben, damit 
eine Wiederbefestigung aller Werte stattfinde. Man 
schutze sie insbesondere vor den schlimmen Auswirkungen 
von Lohnkampfen und politischen Beunruhigungen. Arbeit 
und Brot wird nicht auf dem blutigen Kampffelde 
deutscher Zwietracht erworben, sondern nur im friedlichen 
Wetteifer gesundender wirtschaftlicher Krafte.

2. Man schaffe Ordnung in den óffentlichen Finanzen, 
insbesondere in den Haushalten der Kommunen. Allzu 
lange hat sich schon die Regelung des Finanzausgleichs 
verzógert. Wenn die stadtischen Haushalte nicht mehr 
von der Sorge um die Mittelbeschaffung fur den nachsten 
Tag beeinflufit sind, und wenn die Kommunen wieder in 
die Lage gesetzt werden, auf weite Sicht zu disponieren, 
so werden auch der deutschen Bauwirtschaft insbesondere 
auf dem Gebiete des Tiefbaues Auftrage zuflief3en, die 
unter dem Druck der jetzigen Finanzmisere immer wieder 
zuruckgestellt werden mufiten.

3. Aber auch dann, wenn es gelingt, die beiden ge- 
nannten Vorbedingungen zu erfullen — es ist ein weites 
Feld bis dahin —, wird zur Erleichterung der schwersten 
Not der Gegenwart ein Arbeitsbeschaffungsprogramm 
des Reiches auf Jahre hinaus geplant und durchgefiihrt 
werden mussen. Es bilde einen Ausgleich fur diejenige 
Zeit, in der Privatwirtschaft, Kommunen und Kommunal- 
verbande noch zu schwach zur Erfullung solcher Aufgaben 
sind, die sie in besseren Zeiten ohne Bedenken erfullen 
kónnten. Bauerliche Siedlung und Kleinsiedlung, Wasser- 
und StraGenbauten, Instandsetzungen und Umbauten von 
Altwohnungen, Meliorationen, Eisenbahnbauten, Ver- 
besserung von Licht- und Kraftversorgungen seien der In- 
halt eines solchen Programms.

Am Ende des alten Jahres steht die schwache Hoffnung 
auf eine Besserung der Gesamtwirtschaft; móge das neue 
diese Hoffnung nicht zuschanden werden lassen, sondern 
zu schóner Erfullung bringen.

K o m m e rz ie n ra t D r.-ln g . E. h. M e y e r , Reichs- 
v e rb a n d  In d u s trie lle r B auu n tern eh m u ng en  E. V .

Das Jahr 1932 hat der Bauwirtschaft neue schwere 
Wunden geschlagen. Sie ist starker von der Krise be- 
troffen ais alle anderen Wirtschaftszweige; denn fast ein 
Viertel der Gesamtarbeitslosenzahl in Deutschland ent- 
fa llt allein auf die Bauwirtschaft. Der Herr Reichskanzler 
hat in seiner Rundfunkrede vom 15. Dezember die Be- 
schaffung von Arbeit ais den einzigen Programmpunkt
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der jetzigen Reichsregierung bezeichnet. Er hat ferner 
erklart, dafi die óffentlichen Arbeiten.. die in Gang ge- 
setzt werden sollen, nicht in eigener Regie ausgefuhrt, 
sondern an Unternehmer vergeben werden sollen. Die 
Bauunternehmer begrijfien das Programm der Reichs
regierung. Es kann aber nur dann zur Wiederaufrichtung 
des am Boden liegenden Gewerbes beitragen, wenn es 
mit grófiter Beschleunigung durchgefuhrt wird, und wenn 
gleichzeitig auch bei den Arbeiten, die nicht unter das 
besondere Arbeitsbeschaffungsprogramm fallen. die 
immer mehr zunehmende Verdrangung durch Regiearbeit, 
Pflichtarbeit der Erwerbslosen und freiwilligen Arbeits- 
dienst gemildert wird. Die Arbeitsbeschaffung darf nicht 
dazu fuhren, dafi zunachst die dringenden laufenden A r
beiten aus den Etats gestrichen werden. um dann ais 
Objekte fiir  die Arbeitsbeschaffung wieder zu erscheinen. 
Das Erfordernis der Zusatzlichkeit muf} gewahrt bleiben, 
sonst besteht die Gefahr, dafi trotz des „Arbeits- 
beschaffungsprogramms" im kommenden Jahre nicht 
mehr, sondern weniger gebaut wird ais 1932.
Das Baugewerbe hat das grófite Interesse daran, dafi die 
Gesamtwirtschaft — zu der aber auch die óffentliche 
Wirtschaft zu zahlen ist — angekurbelt und in die Lage 
versetzt wird, Bauauftrage zu erteilen. Dieses Ziel ist nur 
zu erreichen, wenn der Kapitalmarkt sorgfaltig gepflegt, 
die Verbindung zwischen Geld- und Kapitalmarkt er- 
leichtert und damit auf natiirlichem Wege der Kapital- 
zinsfufi gesenkt wird. Die móglichen Einzelmafinahmen 
durfen nicht aufgeschoben werden. Erste Voraussetzung 
hierfur ist allerdings das Vertrauen und die Aussicht auf 
ungestórte, von Zwangseingriffen verschonte wirtschaft
liche Betatigungsmóglichkeit. Nicht nur der Kreditgeber, 
sondern auch der Kreditnehmer mufi sich darauf ver- 
lassen kónnen, dafi der Bauentschlufi, der doch nur auf 
lange Frist iiberlegt werden kann, in Erwartung eines 
dauernden Nutzens planmafiig durchgefuhrt werden kann.

R e g ie ru n g s b a u ra t S teg em an n  
L e ip z ig e r Baum esse G. m . b . H.

Wenn man an leitender Stelle der Leipziger Messe steht, 
— einer Zusammenballung der gesamten deutschen In
dustrie, ganz einerlei welcher Sparte sie angehóren 
mag — und im letzten Jahre immer wieder feststellen 
mufite, wie W erk um Werk seine Arbeit einschrankte 
oder gar stillegte, dann konnte einem die grofie Mut- 
losigkeit ankommen und der Glaube an einen W ieder- 
aufbau verloren gehen.
Aber gerade anlafilich der letzten Leipziger Friihjahrs- 
messe kam der ungeheure Lebenswille und die Lebens- 
kraft, die trotz aller Not in unserer Wirtschaft steckt, 
w ieder zum Ausdruck. Man wird es verstehen, dafi die 
Leitung der Baumesse zu Anfang des Jahres mit einem 
gewissen Bangen an die Vorbereitungen fiir  die Friih- 
jahrsmesse ging; waren doch beinahe alle Bauaufgaben 
verschwunden, und selbst hinsichtlich der geringen Mittel, 
die theoretisch in den Etats des Reiches und der Lander 
vorgesehen waren, konnte man schon von vornherein 
sagen, dafi voraussichtlich auch hier infolge der 
schlechten Steuereinnahmen mit einer weiteren erheb- 
lichen Schrumpfung zu rechnen war. Es war begreiflich, 
dafi unter diesen Umstanden breite Kreise die Auffassung 
hatten, dafi eine Friihjahrs-Baumesse 1932 iiberhaupt 
nicht zustande kommen konne. Um so grófier war die 
Oberraschung, ais sich in den Hallen der Baumesse fast

die gesamte alte Ausstellerschaft wieder zusammenfand 
und ais die grofie bauwirtschaftliche Tagung unter der 
Leitung mafigeblicher Fachverbande einen Rekordbesuch 
aufwies.
W o lag nun das Geheimnis dieser Oberraschung? Zum 
Teil wohl in der Hoffnung jedes einzelnen, doch noch 
etwas von den geringen zur Verfugung stehenden Auf
gaben zu erlangen, zum grofien Teil wohl aber aus dem 
Gefiihl heraus, dafi man sich zusammenfinden miisse 
zu einheitlichem Vorgehen, doppelt zusammenfinden, 
weil das Jahr 1932 unzweifelhaft einen Wendepunkt 
fiir die ganze Bauwirtschaft bedeuten wiirde.
Immer mehr hat sich die Erkenntnis durchgerungen, dafi 
man im Bau- und Wohnungswesen kiinftig so gut wie 
nichts vom Reich und von den Landem erwarten kann. 
Die Zeit der Baukostenzuschiisse, in welcher Form es auch 
sei, wird fiir immer voriiber sein. Es werden hóchstens 
fiir  bestimmte Siedlungsfragen geringe Mittel zur Ver- 
fiigung stehen, aufierdem verhaltnismafiig beschrankte 
Mittel in der Art, wie sie schon jetzt fiir  die Instand- 
haltung von Wohnungen bewilligt wurden, ais Anreiz 
dazu, das eigene gehortete Geld wieder in Umlauf zu 
bringen. Gerade in dieser Mafinahme sehen w ir viel- 
leicht den Angelpunkt der ganzen Frage. W ir werden 
uns darauf besinnen miissen, dafi die Bauwirtschaft der 
Vorkriegszeit nicht nur ein Schliisselgewerbe war, son
dern dafi sie ihr Schicksal selbst in den Handen hielt, 
indem sie neben der Durchfiihrung der Bauaufgaben 
gleichzeitig in vieler Hinsicht der finanzielle Trager war 
und sein konnte, weil die grofie Masse unseres Volkes 
Vertrauen zu ihrer Fiihrung hatte und geneigt war, seine 
Spargelder im Hausbesitz anzulegen.
Jetzt gilt es, dieses Vertrauen wiederzugewinnen, was 
aber sicher nur móglich ist, wenn alle an dieser Frage 
beteiligten Kreise der freien Wirtschaft sich zu einer Ein- 
heitsaktion zusammenfinden und sich in enger Verbin- 
dung mit den beteiligten Geldinstituten auf ein Pro
gramm einigen, das unter Beriicksichtigung der heutigen 
Verhaltnisse wirklich durchfiihrbar ist. Das heifit also 
mit diirren Worten, dafi sich die Bauwirtschaft wieder 
auf ihre Fuhrerrolle besinnen mufl. die sie in friiheren 
Zeiten gehabt hat und die sie nicht nur verloren hat, 
weil die Verhaltnisse starker waren, sondern weil man 
sich nicht immer geniigend der groften Macht bewuflt 
war, die in der Bauwirtschaft lag, vorausgesetzt, dafi sie 
sich hinsichtlich des Zieles und der Durchfiihrung der Auf- 
gabe einigte und alle tatsachlich im Hinblick auf das 
Ganze nicht so brennenden Fragen beiseite liefi. Heute 
erwartet man, dafi die freie Wirtschaft. die sich so oft 
friiher beschwerdefiihrend zur Verfiigung stellte, die 
Stunde erkennt und ihren alten Platz wieder einnimmt.

Dr. M e y e r , PreuBische L a n d e s p fa n d b rie fa n s ta lt

Die wirtschaftliche Notlage hat zwanglaufig eine wesent- 
liche Einschrankung der Bautatigkeit auf dem Gebiet des 
Wohnungsneubaues zur Folgę gehabt. Die verminderte 
Kaufkraft breitester Volksschichten hat zu einem starken 
Ruckgang der Nachfrage nach neuem Wohnraum gefiihrt. 
Die Lage auf dem Kapitalmarkt hat zudem seit Mitte 1931 
die Bereitstellung der erforderlichen Finanzierungsmittel 
unmóglich gemacht.
Dieser Zustand wird keine Dauererscheinung sein. M it 
Besserung der allgemeinen Wirtschaftslage wird wieder
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Bedarf an neuen Wohnungen auftreten, weil die neu ge- 
griindeten Haushaltungen Unterkunft benótigen, und weil 
Ersatz fur den nicht mehr benutzbaren Wohnraum ge- 
schaffen werden mu6. Infolge der eingetretenen Ein- 
kommensverminderung wird sich der Bedarf hauptsachlich 
auf kleinere und billigere Wohnungen erstrecken. Im 
Interesse einer gesunden Bevólkerungsverteilung werden in 
Zukunft der Bau von Wohnungen auf dem Lande und die 
Errichtung von Eigenheimen mit Gartenland einen grófieren 
Raum ais bisher einnehmen miissen. Fur den Umfang und 
die órtliche Verteilung der Neubautatigkeit mufl vor 
allem auch die Erhaltung und Ausnutzung des vorhan- 
denen Wohnraumes, der einen erheblichen Teil des 
deutschen Volksvermógens darstellt, maftgeblich beruck- 
sichtigt werden.
Voraussetzung fur jede kunftige Wohnungsbautatigkeit 
ist die Sicherung der Rentabilitat der zu erstellenden W oh
nungen. Mit der Senkung des Baukostenindex auf die 
Hóhe des allgemeinen Kostenindex wird eine Voraus- 
setzung hierfur erfullt. Erforderlich ist weiterhin, da6 die 
benótigten Finanzierungsmittel zu tragbaren Bedingungen 
zur Verfugung stehen. Der Fortfall der bisher in erheb- 
lichem Mafie gewahrten óffentlichen Mittel zwingt zu 
einer starkeren Heranziehung des Eigenkapitals der Bau- 
herren und zur Aufbringung auch des nachstelligen 
Hypothekenkapitals aus dem freien Kapitalmarkt. Hierfur 
ist erforderlich, dafl rechtzeitig planmaGig die Grundlagen 
einer Organisation des nachstelligen Realkredits ge- 
schaffen werden. Der Mangel an ausreichender Im- 
mobiliarsicherheit der nachstelligen Beleihungen mu6 
durch eine allgemein anerkannte Zusatzsicherung aus- 
geglichen werden. Mit Burgschaften von Staat und Ge- 
meinden wird man in Zukunft nicht rechnen konnen und 
durfen. An dereń Stelle wird die Einschaltung einer 
Biirgschaftssicherungsanstalt ais Selbstverwaltungskórper- 
schaft des óffentlichen Rechts in Vorschlag zu bringen sein, 
wie sie fur Preufien durch Errichtung der Preufiischen 
Wohnungskreditanstalt auf Grund der Verordnung vom
4. Mai 1932 geplant war. Zum Ausgleich etwaiger Risiken 
hat ein ausreichender Burgschaftssicherungsfonds zu 
dienen, dem auch die fur die Dbernahme von Burg
schaften zu entrichtenden Beitrage zuflieften. Es erscheint 
im Interesse der vom Staate zu fórdernden Wohnungs- 
und Siedlungstatigkeit dringend erwiinscht, fur das Kapitał 
einer derartigen Burgschaftssicherungsanstalt und den 
Burgschaftssicherungsfonds die Riickflusse der in fruheren 
Jahren gegebenen Hauszinssteuerhypotheken heran- 
zuziehen.
Die Organisation des nachstelligen Realkredits ist eine 
Voraussetzung fur die Heranziehung der Mittel des freien 
Kapitalmarkts. Oberstes Gebot fur die Entwicklung des 
Kapitalmarkts aber ist: Schonende Behandlung und SchluB 
mit allen Eingriffen in die freie Entwicklung und die be- 
stehenden Rechtsverhaltnisse. Bei einer Entspannung der 
politischen und Besserung der wirtschaftlichen Verhaltnisse 
wird dann die von allen Seiten ais notwendig betrachtete 
Erleichterung der Zinslasten voraussichtlich schneller ein- 
treten, ais man nach der augenblicklichen Lage, die in 
erster Linie ais ein Ausfluf} der Unsicherheit und des 
mangelnden Yertrauens anzusprechen ist, annehmen wird.
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B au ra t D r.-ln g . E. h. B ern hard t 
Deutscher B augew erksbund
Ic h  f o r d e r e  A r b e i t .  Die Bauarbeiter leben seit 
Jahren in furchtbarster Not. Folgende Zahlen zeigen ein 
erschreckendes Bild: Im Reichs- und Jahresdurchschnitt
waren von den Mitgliedern des Deutschen Baugewerks- 
bundes 1928 18,67 v. H., 1929 29,47 v. H., 1930 47,57 v. H., 
1931 68,06 v. H. und 1932 bis Anfang November 81,98 v. H. 
arbeitslos. Durch persónliche Befragung unserer Mit- 
glieder Ende Juni dieses Jahres wurde festgestellt, daf3 
76,6 v. H. der Mitglieder mehr ais 1 Jahr und 21 v. H. =  
74 000 mehr ais 100 Wochen arbeitslos waren. Es feiern 
also hunderttausende Bauarbeiterhande; die bautech- 
nischen Buros.. die mit dem deutschen Facharbeiterstamm 
in aller W elt Hóchstleistungen vollbrachten, verkummern; 
Baustoffe lagern bergehoch; Maschinen und Gerate ver- 
rosten; Gerustmaterial verfault — aber Kleinwohnungen 
fehlen, Millionen Menschen hausen in von Krankheits- 
keimen erfullten Elendslóchern; das Nationalgut Alt- 
wohnungen zerfallt. der Zustand der Straflen und Brucken 
gefahrdet immer mehr die Sicherheit des Verkehrs; viele 
andere Bauarbeiten. wie Schutz gegen Hochwassergefahr 
und Ausnutzung der Wasserkrafte, werden taglich drin- 
gender. Reich, Lander und Gemeinden haben die ge- 
meinsame Pflicht, fur Erhaltung oder Mehrung dieser 
volkswirtschaftlichen Guter zu sorgen, denn damit wird 
gleichzeitig erfolgsichernd die Kurbel am Wirtschafts- 
motor in Schwung gebracht. Beispielsweise werden durch 
Bezug von Neuwohnungen tausenderlei Gegenstande aus 
dem Markt gezogen. Man breche die schlimmsten Alt- 
wohnviertel der Grof3- und Mittelstadte ab und siedle die 
nach Licht und Luft hungrigen Menschen im Freien an. 
Man schaffe aber keine Gurtel behelfsmafiiger Arme- 
Leute-Siedlungen um die Stadte, sondern baue diese 
Siedlungen so aus; da6 die Siedler mit ihren Angehórigen 
des Lebens froh werden konnen. Gewahr dafur gibt 
allein die Ausfuhrung durch fachlich Berufene (Unter- 
nehmer und Arbeiter des Baugewerbes). Die Instand- 
setzung der Altwohnungen mufi mit dem Reichsmieten- 
gesetz erzwungen werden, denn hier kónnten hundert
tausende Bauarbeiter jahraus, iahrein beschaftigt werden. 
Die offentliche Hand muG iede mogliche Erleichterung ge- 
wahren: Reichsgelder fur Arbeitsbeschaffung sind besser 
ais Hunderte von Millionen fur Lohnpramien; Organi- 
sierung eines nachstelligen Hypothekenmarktes, Zins- 
senkungen, SteuerermaBigungen, Zuschusse, Aussetzung 
der Hypothekentilgung, Entgegenkommen der Stadte mit 
Baugelande u. a. m.

Nie war das Bauen so billig wie jetzt. Der Baukosten- 
index ist von 181 auf 118,7 und damit unter den Lebens- 
haltungsindex gesunken. Dazu kommen fur den Bauherrn 
ais sehr beachtliche Verbilligungschance die scharfe Kon- 
kurrenz der Unternehmungen untereinander und die 
Arbeitsleistungssteigerung der Arbeiter, die heute aus 
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, das Letzte an 
Leistungsmoglichkeit hergeben. Deshalb und auch weil 
alle beruflichen und iahreszeitlichen Beschwernisse des 
Saison- und Freiluftarbeiters in Rechnung zu setzen sind, 
darf keine weitere Veranderung der Lóhne nach unten 
eintreten, denn diese liegen, ais Wochenlóhne gesehen 
und auch im Vergleich zur Vorkriegszeit, bereits unter 
dem Lebenshaltungsindex. Die Ausfuhrung aller Bau
arbeiten mufl im ordentlichen Arbeitsverhaltnis zu Tarif- 
lóhnen geschehen. Schlufi mu(3 sein mit einer weiteren 
Verkummerung des baugewerblichen Arbeitsmarktes und 
einer behórdlichen Forderung der Schwarzarbeit durch 
die verschiedensten Arten moderner Fronarbeit (Frei- 
w illiger Arbeitsdienst, Fijrsorgepflichtarbeit), und erst recht



mufl Schlufl sein mit dem fortwtihrenden Einbruch in die 
baugewerblichen Lohn- und Tarifrechte bei óffentlichen 
Notstandsarbeiten.

B a u ra t D r.- ln g . R iep ert 
Fachgruppe S te ine und Erden

Wenn der Bauwirtschaft, wie weiland dem Till Euien- 
spiegel, der schon vom Geruch des guten Essens satt 
wurde, mit papierner Planung von Arbeitsbeschaffung zu 
helfen ware — ja, dann hatte sie sich an den Hunderten 
von Projekten berufener und unberufener Stellen langst 
nicht nur gesattigt, sondern sogar heftig den Magen ver- 
dorben. Leider macht aber ihre Auszehrung immer 
weitere Fortschritte, und es steht zu befurchten, dafl sie 
verhungert ist, ehe die Kóche mit ihren komplizierten Ge- 
richten fertig sind. Denn der Streit daruber, ob die 
Arbeitsbeschaffung von zentraler Stelle oder dezentrali- 
siert, ob sie vom Reich oder von den Kommunen „auf- 
zuziehen" sei, hat nun wahrlich lange genug gewdhrt. 
Die Piane der Ara Bruning konnten sich vom Papier nicht 
trennen, die Piane des Papenkabinetts haben im Laufe 
eines halben Jahres ebenfalls nur sehr allmahlich und 
stuckweise praktische Gestalt angenommen. Die neue 
Reichsregierung bekennt sich zwar zur Arbeitsbeschaffung 
ais ihrer Hauptaufgabe; aber kann man es der Bauwirt
schaft verdenken, wenn sie, immer wieder vertróstet, 
skeptisch geworden ist? Erscheint es verwunderlich, wenn 
alle Kreise der Bauwirtschaft fur die Arbeitsbeschaffung 
im neuen Jahr schlichtweg das eine wunschen: Vom Papier 
zur Tat! Dieser Hauptwunsch bringt manches andere mit 
sich: So wunschen die Baustoffindustrien, von gefahrlichen 
Experimenten verschont zu bleiben. W eder wollen sie 
genótigt werden, Wohlfahrtserwerbslose lediglich deshalb 
einzustellen, um die Kommunen zu entlasten, und gegen 
Gewahrung der Wohlfahrtsunterstutzung ais Lohnzuschufl 
die so erzeugten Baustoffe kunstlich zu verbilligen, noch 
wollen sie zu Regiebetrieben im Rahmen eines Arbeits- 
dienstes werden, der uber seine naturlichen Grenzen hin- 
ausdrangt. Man gehe beherzt an die Aufgaben der 
Gegenwart, ohne daruber jedoch die der Zukunft zu ver- 
gessen. Auf die Dauer wird der Bauwirtschaft, wie immer 
wieder betont werden mufl, nur zu helfen sein durch eine 
grundlegende Etatsreform in Reich, Landem und Ge- 
meinden, die den Sachausgaben gegenuber dem Ver- 
waltungsaufwand wieder ihr Recht sichert.

D r.- ln g . E. h. H iiser, D eutscher B e to n -V e re in  E. V .

Die wirtschaftliche Lage der Bauunternehmungen ist 
durch den anhaltenden Ruckgang der Bautatigkeit trost- 
los geworden. Zu der eigenen Sorge, zu der Sorge um 
die durch die Wirtschaftsnot arbeitslos gewordenen Ar- 
beiter, Techniker und Ingenieure tritt die Sorge um den 
technischen Nachwuchs. Dem jungen Diplomingenieur 
wie dem Techniker fehlt die Móglichkeit der praktischen 
Betdtigung und der Fortbildung. Auch die wissenschaft- 
liche Forschung im Bauwesen, die gerade dem Eisen

betonbau eigen war und ihn grofl gemacht hat, ist ver- 
kummert. W ir brauchen diese Forschung, und wir 
mussen verhuten, dafl uns das Ausland uberflugelt.
Dem Baugewerbe hat man den Vorwurf gemacht, dafl 
es in seinen Arbeitsmethoden ruckstandig sei. Fur den 
Beton- und Eisenbetonbau trifft dies ganz bestimmt nicht 
zu. Davon zeugen die auflerordentlichen Bauleistungen 
der vergangenen besseren Jahre. Dieser Vorwurf der 
Ruckstandigkeit vertragt sich ubrigens schlecht mit dem 
weiter oft erhobenen Vorwurf, es seien beim Bauen zu- 
viel Maschinen eingesetzt und dadurch vie!e Arbeiter ent- 
behrlich geworden. Der Maschineneinsatz war zum 
gróflten Teil bedingt durch die fast uberall geforderte 
Hast des Bauens. Die verlangten Massenleistungen 
konnten nur mit Maschinen bewerkstelligt werden. Der 
Eisenbetonbau kann es, was Schnelligkeit des Bauens 
anbetrifft, mit jeder anderen Bauweise aufnehmen. 
Trotzdem ist mein Wunsch fur Zeiten besserer Bautatig- 
keit, dafl das Bauen nicht uberhastet werde. In keiner 
Bauweise werden die Bauten dadurch besser. W ie ge- 
baut wird, soli nicht die Mode, sondern die Wirtschaft
lichkeit bestimmen. Bei allen grófleren Bauvorhaben 
sollte die Bauweise gewahlt werden, die bei gleicher 
Gute und Zweckmafligkeit die wirtschaftlichste ist. Daher 
ist zu fordern, dafl alle in Frage kommenden Bauweisen 
zum Wettbewerb zugelassen werden. Nur so kann die 
lnitiative der freien Bauwirtschaft lebendig werden. 
Grundlage des Bauens in Eisenbeton sind die Bestim
mungen des Deutschen Ausschusses fur Eisenbeton 1932. 
Es ist dringend erforderlich, dafl sie zu Reichsbestim- 
mungen werden, also von allen deutschen Landem un- 
eingeschrdnkt eingefuhrt werden. Das Lebenselement 
des Beton- und Eisenbetonbaues ist der Zement. Bluhen 
und Gedeihen der Zementindustrie ist mit dem Aufleben 
der Bautatigkeit aufs engste verbunden. Mogę es der 
Zementindustrie gelingen, die Preise fur die Normen- 
zemente herabzusetzen. Dies wurde die Wettbewerbs- 
fahigkeit des Beton- und Eisenbetonbaues am wirkungs- 
vollsten heben und damit auch den Zementabsatz stei- 
gern, nicht zuletzt im Betonstraflenbau, der dadurch 
wettbewerbsfahiger wurde.
Vor allem aber ist nótig, dafl wieder mehr gebaut wird. 
Es mussen Mittel und Wege gefunden werden, nutzbrin- 
gende Ingenieurbauten zu finanzieren. Auch die klei- 
neren und mittleren Baubetriebe mussen an die Arbeit 
gebracht werden, und dies geschieht am wirkungs- 
vollsten durch Arbeitsbeschaffung seitens der Kommunen, 
wie Kanalisationen u. dgl., also fur Bauten, die auch er- 
tragreich sind. Wenn man nach einem alten W ort die 
Kultur eines Volkes an seinen Bauten erkennt, so er- 
kennt man die Not eines Volkes auch daran, dafl nicht 
mehr gebaut wird. Bauen hilft die Not lindern.

M a jo r  a . D. B rau er, A rb e itsg em einsch aft H olz

Belebung des Baumarktes ist Schlussel und Beweis fur 
eine allgemeine Wirtschaftsbelebung. Die Forderungen 
der Bauwirtschaft und der sie mit Rohstoffen beliefern- 
den Wirtschaftszweige sind deshalb mehr ais privatwirt- 
schaftliche Wunsche einer bestimmten Wirtschaftsgruppe. 
Die deutsche Forstwirtschaft, ais Lieferer des Bau- und 
Werkstoffes Holz, darf mit besonderem Recht die Be- 
rucksichtigung ihrer Notlage fordem, denn eine weitere 
aus Absatznot bedingte Vernachlassigung der forstwirt- 
schaftlichen Betriebsfuhrung birgt fur die Zukunft der 
Bauwirtschaft wie der Gesamtwirtschaft schwere Ge- 
fahren.
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Die Not des Baumarktes lauft mit der Not der Forst- 
wirtschaft gleich. 60 v. H. des erzeugten deutschen Nutz- 
holzes werden im Baufach verwendet. Trotzdem die 
Holzpreise weitaus am tiefsten von allen Baustoffen ge- 
sunken sind — bis auf 75 v. H. des Friedenspreises fur 
Kantholz — zeigen sich erst ganz leichte Anzeichen einer 
Besserung. Sie sollen nicht verkannt und unterschatzt 
werden; es gilt aber. sie zu einer tatsachlichen dauern- 
den Belebung weiterzuentwickeln.
Der Wert des deutschen Holzes ais Bau- und Werkstoff 
ist heute von den fuhrenden Kópfen des deutschen Bau- 
wesens klar erkannt, man kann vielleicht sagen „neu 
entdeckt" worden. Besondere Wertschatzung findet der 
Holzbau im Siedlungswerk; er sollte hier — nicht wegen 
der Notlage der Forstwirtschaft, sondern wegen seiner 
erwiesenen technischen und wirtschaftlichen Uberlegen- 
heit — im Interesse des Siedlungswerkes gefórdert 
werden.
Die Forderungen der Forstwirtschaft gehen dahin, dafl 
dem deutschen Holz der Vorzug vor Auslandholz ge- 
geben wird, da es nach Urteil aller maftgeblichen Bau- 
fachleute allen billigen Anforderungen gerecht wird, 
auch in der Innenausstattung der Hauser mit Fufibóden, 
Treppen, Fenstern und Turen. Neben der durch die 
Forstwirtschaft zu betreibenden Aufklarungsarbeit am 
deutschen Volk sind straffe Durchfuhrung und Ober- 
wachung der dankenswerterweise erlassenen Verfu- 
gungen zur Bevorzugung deutschen Holzes notwendig. 
Gelingt es, den Baumarkt zu beleben, so wird eine der 
Hauptvoraussetzungen erfullt, den deutschen Wald ais 
Tragpfeiler der deutschen Wirtschaft zu erhalten.

ftiM U /

S taatssekretdr a . D. Dr. Heinrici 
Bitum enindustrie

Ais positiver Faktor in der Entwicklung des Jahres 1932 ist 
zu buchen die fortschreitende Erkenntnis von der Not- 
wendigkeit, das ungeheure Heer der Arbeitslosen wieder 
in den Wirtschaftsprozefi einzuschalten. Die verdienst- 
vollen Arbeiten des Reichswirtschaftsrates in den ersten 
Monaten des Jahres, die Aufstellung und Durchfuhrung 
eines wenn auch bescheidenen Arbeitsbeschaffungs- 
programms durch die Regierung Papen, die Einsetzung 
eines besonderen Reichskommissars fiir die Arbeits
beschaffung durch die Regierung Schleicher sind Etappen 
auf diesem Wege. Ein tatkraftiges Weiterschreiten auf 
ihm erhoffen und erwarten wir fur das neue Jahr.
Das wirksamste Mittel zur Verminderung der Arbeitslosig- 
keit ist neben der Starkung des Vertrauens in eine ruhige 
Weiterentwicklung unserer politischen und wirtschaftlichen 
Verhaltnisse eine unmittelbare Belebung der privaten 
Wirtschaft. Diese kann nach Lage der Verhaltnisse nur 
durch grofie Auftrage der óffentlichen Hand erreicht wer
den, wie dies auch die Reichsminister Dr. Warmbold und 
Graf Krosigk in ihren bedeutsamen Ansprachen vor dem 
Hauptausschufl des „Reichsverbandes der Deutschen In
dustrie" in den letzten Tagen erneut betont haben.
Die Hauptsorge bei der Auswahl solcher Auftrage der 
óffentlichen Hand mufi sein, da6 es sich um Arbeiten 
handelt, die einen volkswirtschaftlichen Nutzen fur die 
Gesamtheit versprechen. Diese Voraussetzung erfullt in 
hohem Mafie der Ausbau des Strafiennetzes; Arbeiten, 
die den weiteren grofien Vorteil bieten, dafl sie schon 
ohnedies zu den Aufgaben der óffentlichen Hand ge-

hóren Der StrafJenbau hat bereits in dem Arbeits- 
beschaffungsprogramm dieses Jahres eine groBe Rolle 
gespielt. Die Móglichkeiten, die er fur den Ausbau und 
die Modernisierung der Straflen bot. waren um so will- 
kommener, ais die sonstigen Mittel nur knapp fur den 
Unterhalt der Strafien ausreichten. Die Ankundigungen 
des Reichskanzlers von Schleicher lassen erhoffen, da6 
auch fur 1933 hier Vorsorge getroffen wird durch Ermog- 
lichung der Finanzierung des notwendigen Ausbaues. Auf 
diese Weise wiirden zahlreiche Arbeiter Beschaftigung 
finden kónnen. In der Fórderung des StrafJenbaues ver- 
bindet sich in glucklichster Weise die Fursorge fiir  die 
Arbeitslosen mit der ebenso unerlafilichen Fursorge fur 
die Bedurfnisse des Verkehrs. Neben dem Strafienbau 
werden, wie wir hoffen, durch die durch das neue Arbeits- 
beschaffungsprogramm zu eróffnenden Finanzierungs- 
móglichkeiten auch der sonstige Tiefbau und der Hochbau 
im neuen Jahr eine Belebung erfahren. Fiir alle diese 
Arbeiten liefert die Bitumenindustrie aus ihren deutschen 
Fabrikationsstatten wichtige Bau- und Isolierstoffe. Von 
der Durchfuhrung des Arbeitsbeschaffungsprogramms er- 
hofft auch sie die Voraussetzungen fur eine gedeihliche 
Weiterentwicklung im neuen Jahr.

Sohlke, Z in k w a lzw e rks v e rb a n d  m . b. H.

Wie zu erwarten war, ist auch der Zinkblechabsatz im 
Jahre 1932 gegenuber den Vorjahren zuruckgeblieben. 
Jedoch ist der Absatzruckgang ziffernmafiig bei weitem 
nicht so groO, wie die allgemeine Wirtschaftsschrumpfung 
oder gar der Ruckgang der Bauwirtschaft namentlich in 
der ersten Jahreshalfte hatte erwarten lassen. Die Haupt- 
ursache hierfur sehe ich vor allem in dem gelungenen 
Versuch der Reichsregierung, die Ausbesserungs- und Um- 
bautatigkeit durch Gewahrung von Zuschussen zu beleben. 
Zahlreiiche Hausbesitzer haben sich bereit gefunden, 
ihrerseits 80 v. H. der Kosten zu tragen, wenn sie die 
restlichen 20 v. H. ais Zuschufi erhielten. Rein materiell 
hat diese MaGnahme die Beschaftigung des deutschen 
Bauhandwerks und seiner Zulieferer belebt, wenn auch 
noch nicht erheblich und dauernd. Ausschlaggebend er- 
scheint mir hierbei vor allem die p s y c h o l o g i s c h e  
W  i r k u n g. Macht es doch den Eindruck, ais ob schon 
ein geringer Anstofi hinreiche, um bei denjenigen, die 
noch uber Baugelder verfugen, die Baulust zu starken, 
um Baugelder ins Rollen zu bringen. Die Reichsregierung 
wird hieraus bei kunftigen Entschliefiungen ihre Folge- 
rungen sowohl fur Ausbesserungsarbeiten ais fur Neu- 
bauten ziehen mussen. Im ubrigen ist wohl anzunehmen, 
daft die aufgewandten Betrage in irgendeiner Form ais 
Ersparnis an Arbeitslosenunterstijtzung, ais Mehrsteuer- 
ertrag u. a. wieder ihren Weg in den Staatssackel zuriick- 
finden.

Bender
V erb an d  d er Deutschen K o rk in d u s trie llen  E. V .

Die deutsche Korkindustrie, der sich durch bedeutende 
technische Fortschritte in der Kunstkork- und Isoliermittel- 
herstellung eine erweiterte Verwendung eróffnet hat, ist 
an einer Belebung des Baumarktes wie der gesamten 
Bauwirtschaft besonders stark interessiert. Aufgabe der
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Reichsregierung muG es sein, im kommenden Jahre die 
auch bei uns bemerkten schwachen Anzeichen zur 
vViederkehr des Vertrauens durch eine ruhige und ziel- 
bewuGte Politik zu starken, um so die Voraussetzung zu 
schaffen fur die Ruckkehr des Vertrauens auf dem Binnen- 
wie auf dem Weltmarkt. Damit wird auch zwanglaufig 
eine Belebung der Bautatigkeit verbunden sein, die 
unserer Branche die so notwendige Beschaftigung bringen 
moge. An der Schaffung von Zuversicht und einer opti- 
mistischeren Beurteilung der Verhaltnisse mitzuarbeiten, 
ist Aufgabe aller in der Wirtschaft Tatigen, denn nur wer 
an sich selbst glaubt, wird Erfolg haben.

D r.-ln g . E.h. K lónne, S ta h lv e ra rb e ite n d e  Industrie

Funf Millionen Deutsche, die der óffentlichen Fursorge ais 
Erwerbslose anheimfallen, und weitere Hunderttausende, 
die zur Kurzarbeit verurteilt sind, rufen nach Arbeit. 
Menschen ohne Zahl, die zum Nichtstun verurteilt sind, 
móchten ihre Hande ruhren. Sie tragen nicht nur kórper- 
liche Entbehrungen, sie leiden seelische Not. Sie wollen 
nicht Almosenempfanger sein, sie wollen ihren Unterhalt 
verdienen. Sie strauben sich mit aller Kraft dagegen, 
von der Wirtschaftskrise zu Nichtstuern gestempelt zu 
werden. Noch strauben sie sich. W ie lange noch kann 
die Lust zur Arbeit bei ihnen wachgehalten werden? Ich 
will niemand anklagen. Was heute uber uns herein- 
gebrochen ist, gleicht den Epidemien von Cholera und 
Pest, die unsere Vorfahren vor Jahrhunderten zehnteten. 
Aber w ir haben lange genug zugesehen. Heute heiGt 
es handeln. Gelegenheit zur Arbeit ist da. Tausende 
von Kilometern in unserem Bahnnetz sind erneuerungś- 
bedurftig. Unsere StraGen warten der Verbesserung. 
Briicken fehlen zur Verbindung der FernstraGen. Nach 
den groGen Kriegen der Vergangenheit b a u t e N a
poleon, b a u t e Friedrich der GroGe, um den Menschen 
Arbeit zu geben und den Wohlstand des Landes zu 
heben. Ich bezweifle sehr, daG sie Geld hatten. Sie 
hatten aber den W illen zu tun, was notwendig war. Aus 
den Erklarungen des neuen Reichskanzlers hórten wir, 
daG die Fuhrer des deutschen Volkes wissen, was heute 
nottut. Móchte uns das neue Jahr Manner an der ver- 
antwortlichen Stelle zeigen, die neben der Einsicht den 
Mut zum Handeln haben.

D ie terich , R eichsverband des Z en tra lh e izun g s- 
und L iiftungsfaches E. V .

Die deutsche Zentralheizungsindustrie, fuhrend und rich- 
tunggebend neben der amerikanischen, steht heute vor 
folgenden wirtschaftlichen Tatsachen: Der Umsatz ist auf 
5 bis 10 v. H. ihrer Lieferungsfahigkeit gefallen, die 
Arbeitslosigkeit betragt weit uber 90 v. H., und der seit 
dem Ende der Inflation entstandene Produktionsapparat 
ist zu 70 bis 75 v. H. insolvent geworden. Bis zum 
Jahre 1915 bestanden in Deutschland etwa 1000 Zentral- 
heizungsfirmen — fast ausschlieGlich Spezialfirmen. 
Heute sind es uber 10 000 Gewerbebetriebe geworden, 
von denen die weitaus uberwiegende Zahl wesens- 
fremde, dem Fache fernstehende Elemente sind, die nur 
die Wirtschaftsnot hineingetrieben hat. Der Umsatz- 
ruckgang, abhangig von der rucklaufenden Entwicklung

des Baufaches, ist nicht auf Mangel an Bedarf zuruck- 
zufuhren, sondern zum weitaus gróGten Teil auf eine ge- 
wollte Zuruckstellung vorhandenen Bedarfes. In Deutsch
land ist die Zentralheizung uber etwa 15 v. H. aller 
Wohn- und Betriebsraume verbreitet, in Amerika ist die 
Verteilung etwa 80 bis 90 v. H. In Deutschland gibt es 
noch Zehntausende von Amts- und Dienstgebauden und 
Geschaftshausern, auGer den Wohnungen, die alle 
immer noch nicht mit der wirtschaftlichen und hygieni- 
schen Sammelheizung versehen sind. Was das deutsche 
Zentralheizungsfach fordem muG, ist nicht etwa Subven- 
tionierung vom Staate, wohl aber Freimachen des zu- 
ruckgestellten, jedoch vorhandenen Bedarfes an Be- 
hórdenauftragen durch Finanzierung rnit auf einige 
Jahre verteilten Zahlungszielen der von den Behórden 
sicherzustellenden Auftragssummen, Ausschalten von 
Schleuderkonkurrenz und Korruption bei der Vergebung 
von Auftragen durch eine verniinftige und wahrheits- 
gemaGe Priifung der Angebote auf wirtschaftlich vertret- 
bare Preise, grundsatzliche behórdliche Anordnungen, 
nach denen die Vergebung in óffentlicher Submission 
und nach Mindestpreisen ausgeschlossen wird und ferner 
gewerblicher Schutz des Faches gegen wesensfremde 
und volkswirtschaftlich schadliche Elemente, denen die 
technische Fahigkeit und die wirtschaftliche und mora- 
lische Zuverlassigkeit zu seiner Ausubung fehlt, durch 
Einfuhrung des Untersagungsrechts in die Gewerbe- 
ordnung.

Frhr. von W ittg en s te in
V ere in igu n g  Deutscher E isen o fen fab rikan ten  E.V.

Mit Recht ist in der Denkschrift der Verbande der deut
schen Bauwirtschaft vom 17. Marz 1932 an den Herrn 
Reichskanzler hervorgehoben worden, daG die Bauwirt
schaft die Schlusselindustrie ist, mit der die gesamte 
ubrige Industrie aufs engste verbunden ist. In der Be
lebung der Bauwirtschaft ist daher die Hauptaufgabe der 
jetzigen Regierung zur Behebung der Arbeitslosigkeit zu 
erblicken. Die fur die Bauwirtschaft bisher aufgewandten 
Mittel reichen aber bei weitem nicht aus,, um eine wirk- 
liche Belebung des Baumarktes zu ermóglichen. Ins
besondere ist dem Althausbesitz die Móglichkeit zu 
geben, jahrelang unterbliebene Instandsetzungsarbeiten, 
z. B. auch die Erneuerung der Koch- und Heizanlagen 
(Ofen) sowie der sanitaren Anlagen nachzuholen und 
daruber hinaus durch Beseitigung unertraglicher Fesseln 
auch die Neubautatigkeit wieder der privaten lnitiative 
der Unternehmer zuzufuhren. Dazu ist die Aufhebung 
der mit Recht bekampften Hauszinssteuer eines der wich- 
ligsten Mittel. Die ursprungliche Zweckbestimmung dieser 
Steuer ist durch die Entwicklung langst uberholt und die 
Verwendung der Mittel auf Irrwege geleitet. Wurden in 
der Inflationszeit Luxusbauten aufgefuhrt, die dem tat- 
sachlichen Bedurfnis nicht entsprachen, so scheint man 
jetzt durch Schaffung von Primitivbauten in das Gegenteil 
zu verfallen. Eine freie und steuerlich entlastete Bau
wirtschaft wird allein die gesunde Anpassung an die 
Marktlage gewahrleisten und der Industrie wie auch dem 
Handwerk Arbeit und Brot geben.

/ } f i f i
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Dr. Passavant
Verein igung der E lek triz iła tsw erke  E. V .

Die gesamte deutsche Wirtschafł erhofft und erwartetvon 
dem anbrechenden Jahr zwar nicht eine grundlegende 
und durchgreifende Besserung ihrer Lage, so doch ein 
allmahliches Wiederkehren von Vertrauen und Arbeits- 
mut. Zu denjenigen Zweigen, die om hartesten von der 
Krise betroffen wurden, gehórt das Baufach, und es gibt 
kaum einen anderen Wirtschaftszweig, der hiervon nicht 
aufs scharfste mitbetroffen ware. Wenn wir dies von 
seiten der „Vereinigung der Elektrizitatswerke" zum 
Ausdruck bringen, so ergibt sich schon hieraus, daG auch 
das Elektrofach durch eine Wiederbelebung des Bau- 
wesens einen erheblichen Aufschwung erfahren wurde. 
Soweit der allgemeine Hochbau. der Industriebau usw. 
in Frage kommen, bietet die Elektrizitat bautechnische 
Neuerungen, von denen erhebliche wechselseitige Vor- 
teile ausgehen durften, z. B. das elektrische SchweifJen. 
Durch das Eindringen der Elektrizitat wird der Wohnungs
bau durchgreifend umgestaltet; deshalb ist die Entwick- 
lung des Wohnungsbaues fur das Elektrofach von hoher 
Bedeutung. Auch heute noch begegnet man in Baufach- 
kreisen vielfach der Meinung, daB Elektrizitat lediglich 
zur Beleuchtung, allenfalls noch zur Inbetriebnahme 
einiger Hausgerate diene. Daneben setzt sich indessen 
immer mehr die Erkenntnis durch, da6 der Baufachmann 
nicht mehr an der Entwicklung der Elektrowarme, ins- 
besondere fur die Versorgung der Kuchę, vorbeigehen 
kann und, ais mindestes, entsprechende Leitungsverle- 
gung beriicksichtigen muf}. Neben der Bedeutung des 
Baues neuer Hauser ist im Sinne gesunder Volkswirt- 
schaft an die Erhaltung und Neugestaltung vorhandener 
Baulichkeiten zu erinnern. Gerade in bezug auf die 
Sachwerterhaltung alter Wohnhausbauten kann durch 
neuzeitliche Installationsausgestaltung, durch Versorgung 
der Wohnungen mit elektrischem Licht, elektrischer Frisch- 
luftzufuhr, elektrischer Kijhlung und elektrischer Warme 
vieles geschehen. In einer engen Zusammenarbeit zwi- 
schen Baufachmann und Elektrofachmann liegt also nicht 
nur die Móglichkeit einer kraftigen Belebung der ge- 
samten Elektrizitatswirtschaft — der Fabrikanten sowohl 
wie der stromliefernden Werke, der Installateure und der 
Handler —, sondern auch die Aussicht auf wertvolle 
neue Gesichtspunkte und Anregungen, dereń Verfolgung 
im Interesse des Baufaches auf das lebhafteste zu wun- 
schen ware.

Schmidt, B erliner Sttidtische G asw erke  A .-G .

Die Gasindustrie, dereń Haupterzeugnis, das Gas, zum 
grófiten Teil in die Hauser geldtet und dort verbraucht 
wird, hat naturgemafj grofites Interesse an der Belebung 
der Bautatigkeit. Eine solche Belebung bedeutet eine 
Erweiterung ihres Wirkungsbereiches, mit der die Móg
lichkeit grofleren Gasabsatzes verbunden ist. Ich móchte 
aber diese Frage nicht allein aus dem engen Gesichts- 
kreis des Nutzens der Gaswerke, auch nicht aus dem der 
Beschaftigungsmóglichkeit einer ungeheuren Zahl von 
Arbeitern und Angestellten behandeln. Mir liegt viel- 
mehr daran, hier darauf hinzuweisen, daG die deutsche 
Gasindustrie eine Art von Schlusselstellung einnimmt; 
das soli heifłen, da6 ihre Tatigkeit von entscheidender 
Einwirkung auf zahllose Gewerbe und Industrien, von 
der Gewinnung der Kohle bis zum Kleingewerbebetrieb,

ist. Bei ihrer innigen Verkniipfung mit der Volkswirt- 
schaft darf sie ais eine der wichtigsten Verteilungs- 
stellen der wirtschaftlichen Anregungen, die von der Be
lebung des Baumarktes ausgehen, gelten. Das Bau- 
wesen wird also seinerseits gewisse Verpflichtungen, die 
es aus volkswirtschaftlichen Grunden gegen die Gas
industrie hat, nicht aufler acht lassen durfen. Es wird 
aber diesen Verpflichtungen um so bereitwilliger nach- 
kommen, ais erhohte Gasverwendung gleichzeitig im 
privatwirtschaftlichen Interesse der Bevólkerung liegt. Es 
kann hier nicht auf die Frage eingegangen werden, 
welcher Art der Warmeversorgung in Haus, Gewerbe 
und Industrie der Vorzug zu geben Ist. Diese Frage, 
die gegenwartig zu einem scharfen Kampf der verschie- 
denen Energiearten gefuhrt hat, bedarf sehr eingehender 
Behandlung. Mein Wunsch ist, da6 sich alle an der 
Bautatigkeit beteiligten Kreise aufs grundlichste mit ihr 
beschaftigen, da sie nicht nur fur die Bewohner eines 
Hauses, sondern auch fur die Erbauer eine Angelegen- 
heit von wohnungstechnisch und wirtschaftlich weit- 
gehendster Bedeutung ist.

D r.-ln g . E. h. N arjes
V e rb a n d  Deutscher E de lputzw erke  E. V .

Zweifellos die erste Jahreswende seit langer Zeit, die 
trotz aller noch bestehenden Wirrnisse zur Hoffnung be- 
rechtigt, dafi es aufwarts geht. In einer solchen Zeit ist 
es mehr denn je Pflicht einer jeden Regierung, ihre be- 
sondere Aufmerksamkeit der Bauwirtschaft, die leider fast 
immer noch vollig darniederliegt, zu widmen. Die da und 
dort festzustellenden Belebungsansatze sollten bis zum 
Beginn der Bausaison 1933 die Stutzung erfahren, die 
allein es ermóglicht, jedem, der bauen will und bauen 
mu6, sein Vorhaben wesentlich zu erleichtern. Bei der 
uberaus wichtigen und unbestrittenen Schlusselstellung der 
Bauwirtschaft muf3 dereń von oben gefórderte Belebung 
sich zum Wohle nicht nur der gesamten Wirtschaft, son
dern des ganzen Volkes auswirken. Die Fragen, in- 
wieweit bezuglich der Hauszinssteuer im Rahmen des ge
samten Finanzprogramms weitere Erleichterungen ge- 
schaffen werden und ob die finanzielle Hilfe des Reiches 
nicht uberhaupt auf breitere Basis gestellt werden kann, 
sollten bei der Wichtigkeit, die dem Bauen zukommt, an 
zustandiger Stelle zum Gegenstand grundlichster Pru- 
fungen werden. Besonders wichtig ist dann neben 
weiterer Zinsverbilligung die Herabsetzung der Frachten, 
die die meisten Bauartikel unertraglich belasten. Hier 
sollte im Einvernehmen mit der Reichsbahn unbedingt 
Wandel geschaffen werden. Schliefilich sollten Staat und 
Wirtschaft trotz aller Finanznot dem „soliden Bauen" 
gróflte Beachtung schenken, denn damit dienen sie nicht 
nur den jeweiligen Bauherren, sondern auch dem Volks- 
ganzen.
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Siem ssen, K a lk in d u strie

Arbeitsbeschaffung soli unsere Wirtschaft aus der Er- 
starrung befreien, in welche sie der Krieg mit seinen 
auGen- und innenpolitischen Folgen gebracht hat. Wenn 
dieser groG angelegte Versuch nicht nur zu einer voruber- 
gehenden Belebung fiihren soli, so ist neben auGen- 
politischer Beruhigung die unerlaGliche Bedingung, daG 
im Innern unseres Vaterlandes Friede und Achtung an 
die Stelle von Hetze und HaG treten. Ais kunstliche MaG- 
nahme kann Arbeitsbeschaffung nicht produktiv sein. 
Ordnet man die verschiedenen Móglichkeiten der Arbeits
beschaffung nach dem Nutzen fur die Allgemeinheit, so 
gehórt an die erste Stelle die stadtische Siedlung. Die 
Befreiung des Bewohners der GroGstadt von dereń zer- 
setzenden Einflussen, die Bindung auch des gewerblichen 
Arbeiters an die Scholle in einem kleinen Haus mit Garten 
macht ihn krisenfest gegen den Linksradikalismus, verbilligt 
und erleichtert ihm seine Ernahrung und gibt ihm sein 
Heimatgefuhl zurijck. Mit so geschaffenen Werten, die 
auch in der Zukunft ihre Bedeutung behalten werden, ist 
die kórperliche und seelische Gesundung unseres Volkes 
verbunden. Die hierfur verbrauchten Kapitalien sind nie- 
mals nutzlos vertan. wenn wir uns nicht in neue Bau- 
weisen verlieren, wie es leider vielfach in der Nachkriegs
zeit geschehen ist. W ir sollten nicht industriell hergestellte 
Wohnmaschinen errichten, dereń Lebensdauer und Ge- 
brauchswert unerprobt sind, sondern Hauser aus be- 
wahrten Baustoffen in handwerksgerechter Bauweise, die 
ihre Eignung durch Jahrhunderte bewiesen haben. Dann 
ist Siedlung der schnellste und nutzlichste Weg zur Be
lebung der gesamten Wirtschaft.

im u u u i

D r. K le fen z , R eichsverband d e r Deutschen 
P fla s te rs te in - und S chotterindustrie  E. V.

Die Wunsche und Forderungen der Pflasterstein- und 
Schotterindustrie gehen zunachst dahin, daG man dem 
StraGenbau die ihm volkswirtschaftlich. verkehrstechnisch 
und sozialpolitisch zukommende Bedeutung voll und ganz 
einraumt. Dazu gehórt, daG vor allem die durch die 
Kraftverkehrswirtschaft iahrlich aufzubringenden Abgaben 
in Hóhe von rund 500 Millionen RM dem Wegebau zu- 
gefuhrt werden und nicht zu anderen allgemeinen 
Zwecken Verwendung finden. Es ist zu bedenken, daG 
mit dem Verfall der StraGen iahrlich viele Milliarden des 
Volksvermógens zugrundę gehen und fur die spatere In- 
standsetzung der StraGen immer neue und hóhere Be-

trage aufgebracht werden mussen. W eiter muG im volks- 
wirtschaftlichen Interesse gefordert werden, daG die Ver- 
wendung von Steinmaterial im StraGenbau gefordert wird, 
um der Steinindustrie, einem alteingesessenen Gewerbe, 
das gerade in den armsten Gegenden Deutschlands zahl- 
reiche Arbeiter zu beschaftigen in der Lage ist, Existenz- 
fahigkeit zu bieten. Es ist endlich ausdrucklichst zu fo r
dem, daG die ganz unangemessene Bevorzugung der 
Betriebe der óffentlichen Hand, wie beim Beschaffungs- 
programm fiir StraGenbau geschehen, aufhórt, da dieses 
Vorgehen zum Zusammenbruch der privaten Betriebe, die 
letzten Endes die Steuern fur den Staat aufzubringen 
haben, fuhren muG.

H 6 ls c h e r,V e rb a n d D e u ts c h e rT a p e te n fa b rik a n te n

Die Lage der deutschen Tapetenindustrie ist an einem 
sehr kritischen Punkt angekommen. Durch die Not der 
Bauwirtschaft hat auch der Tapetenumsatz eine erheb- 
liche EinbuGe erfahren, zumal bisher fur Neu- und Sied- 
lungsbauten etwa 20 v. H. des Umsatzes verbraucht 
wurden. Fiir Altwohnungen werden den Besitzern durch 
die hohen und man kann ruhig sagen unmoralischen 
Hauszinssteuern die Mittel genommen, um ihren Besitz 
durch notwendige Reparaturen vor dem Verfall zu 
schutzen. Dahin gehórt auch die Neutapezierung der 
Wandę, die sich. auch vom hygienischen Standpunkt, in 
einem bedauerlichen Zustande befinden. Die Regierung 
sollte sich doch klar daruber sein.. daG durch den unauf- 
haltbaren Verfall der Hauser dem deutschen Volksver- 
mógen ein ungeheurer Schaden zugefugt wird. W eiter 
ist die Beschaftigung der Tapetenindustrie durch die 
vielen Exportschwierigkeiten, die dem deutschen Export 
von fast allen Landem gemacht werden. auGerordentlich 
zuruckgegangen. Man kann deshalb nicht dringend 
genug die Fórderung aufstellen:
Fort mit der vernichtenden Hauszinssteuer und Schaffung 
von Hypothekengeldern zu einem tragbaren ZinsfuG.

Weitere AuGerungen folgen im nachsten Heft.

GRUNDLAGEN DER BAUGESTALTUNG UNSERER ZEIT
Professor Hans Freese, Dresden

Selten sind die Spannungen in der deutschen Architekten- 
schaft so groG gewesen wie in der Gegenwart, wo alle 
Grundlagen einer Wandlung unterliegen. W er die Be
deutung der Grundeinstellung fur das Urteil, ja fur die 
Móglichkeit, Eindrucke uberhaupt aufnehmen zu kónnen, 
kennt, w ird sich angesichts der schnellen Entwicklung 
uber die Scharfe des gegenseitigen Urteils nicht wun- 
dern. Es konnte dies auch eine harte.. klare Witterung

sein, die dem Leben und der Produktion nur fórderlich 
ware. Es mutet aber wie die babylonische Sprachver- 
wirrung an, wenn das Urteil uber kunstlerische Oualitat 
z. B. aus der Einstellung zu gesellschaftlichen Tatsachen 
gewonnen wird, wenn mit anderen Worten in der einen 
Kategorie gewonnene Urteile ohne Besinnung auf die 
andere Kategorie ubertragen werden. Dann ist aller- 
dings ein gegenseitiges Yerstandnis nicht mehr móglich,
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da man zuletzt gar nicht mehr weifi. um was der Streit 
eigentlich geht.
Selbstverstandlich kann ein wirkliches Urteil im Einzelfalle 
nur intuitiv gewonnen werden. Aber so paradox es sein 
mag, gerade der, der das Heil nicht in der einseitigen 
Betonung einzelner Bedingungen, sondern in dem Gleich- 
maG der Auswirkung aller ein Bauwerk bedingenden Ein- 
flussfe sieht, fuhlt sich veranlafit.. wie ein Anatom die 
Grundlagen der Baugestaltung aus ihrer organischen Ver- 
bundenheit zu lósen und isoliert zu betrachten. Otfenbar 
kommt es uns dabei nur auf eine Untersuchung der- 
jenigen Grundlagen der Baugestaltung an, die durch ihr 
Gebundensein an den Wandel der Zeit tendenziós zu 
wirken vermógen. Es sollen daher die ewigen Gesetze 
der Kunst ebenso aufier Betracht bleiben wie die per- 
sonlichen Fahigkeiten des Einzelnen. W i r  g l i e d e r n  
u n s e r e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  d e m g e m a f ł  
n a c h  f o l g e n d e n  Ge s  i c h t s p u n k t e n  :

1. Technik,
2. Gesellschaftsstruktur,
3. zeitgebundene kunstlerische Einstellung.

Den EinfluG der drei genannten, zeitgebundenen Grund
lagen auf die Baugestaltung zeigt ein kurzer geschicht- 
licher Hinweis. Die Bedeutung der Einfuhrung des Ge- 
wólbes fur die Entwicklung des gotischen Kirchenbaues 
spricht fur die Technik. Das Verhaltnis mittelalterlicher 
Dome zu einem kleinen Stadtgebilde, die HauptstraGe 
von Augsburg mit ihren prachtigen, individuell betonten 
Burgerhausern, der regelmaftige, auf das Schlofi be- 
zogene Stadtplan von Karlsruhe sind zureichende Zeugen 
des Einflusses einer veranderten Gesellschaftsstruktur. Die 
Tatsache, daB das griechische Vasenbild, zunachst zwar 
vom agyptischen flachenhaften Relief beeinfluGt, uber- 
raschend schnell die in Agypten offenbar streng verpónte 
Verkurzung entwickelt, beweist die Verschiebung der 
geistig-kunstlerischen Grundlagen. Sie wird dann im 
Gegensatz der streng gebundenen agyptischen Plastik 
zur im Raum frei bewegten griechischen Skulptur vollends 
sichtbar.
Um klar zu sehen, mufl noch auf die starkę Verbunden- 
heit der Kategorien verwiesen werden, die sich anderer- 
seits auch wieder autonom verhalten. Es ist nicht zu 
leugnen, dafl die Technik im vergangenen Jahrhundert 
weitgehend die Bevólkerungszunahme und damit eine 
Anderung der Gesellschaftsstruktur bewirkt hat, dafl 
letztere dagegen wiederum auf die Entwicklung der Tech
nik von groflem Einflufl war. Es ist viel daruber ge- 
stritten worden, ob die Technik die kunstlerische Form be- 
stimme oder ob nicht vielmehr der kunstlerische Formwille 
die neuen Formen der Technik erzwinge. Wenn auch die 
Antwort auf diese, kaum zu beantwortende Frage wesent- 
lich von der Einstellung des Beurteilers zu den Kategorien 
abhangt, so beweist ihre Existenz doch die enge Ver- 
bundenheit von Technik und kunstlerischer Anschauung. 
Andererseits ist nicht zu verkennen, dafl es zu allen Zeiten 
trotz aller aufleren Geschehnisse eine autonome Kunst- 
entwicklung gegeben hat, wie sie sich in der Entwicklung 
von der Fruhgotik zur Spatgotik, von der Renaissance 
zum Rokoko zeigt.

Der EinfluB der Technik

Der Ruf der Technik ist heute heifl umstritten. Geben die 
einen ihr fast góttlichen Rang, so sprechen die anderen 
von Uberspannung und machen sie fur die heutigen Mifl- 
stande verantwortlich. Die Technik hat zur Aufgabe, den 
Menschen aus seiner Abhangigkeit von der Natur zu be- 
freien, und ihr Ethos liegt darin, diese Aufgabe auf die 
vollkommenste Art zu erfullen. Sie drangt daher stets 
auf Hóchstleistung: die groflte Spannweite, die móg-

lichste Lichtstarke, die hóchste Geschwindigkeit, die 
leistungsfahigste Maschine. Wenn ihre Geschenke an die 
Menschheit zum Danaergeschenk wurden, so ist das nicht 
Sache der Technik selbst, sondern ihrer Anwendung. Ob 
nun im letzten Jahrhundert die chemischen Entdeckungen 
Liebigs in der Landwirtschaft die falsche Meinung auf- 
kommen lieflen, man konne durch Dungung beliebig den 
Rohertrag, und mit dem Rohertrag auch den Reinertrag 
steigern, oder ob nach dem Kriege manches Industrie- 
werk an ubertriebener Rationalisierung zugrunde ging, 
immer war es die falsche Anwendung der Technik und 
der blinde Glaube an sie, nicht die Technik selbst, die 
man verantwortlich machen muf}. W ie lange hat es ge- 
dauert, ais die Gluhlampe schon zu grófiter Leistung ver- 
vollkommnet war, bis man durch Untersuchung der Ge
setze der Blendung, der Reflexion und des Standortes der 
Lampe fur den Einzelfall den richtigen Typ der Be- 
leuchtung feststellen lernte und so diesen Zweig der 
Technik richtig einzugliedern verstand. Immer aufs neue 
wird die Technik revolutionar die bestenende Ordnung 
stóren, und immer wieder wird die Betriebslehre ihre Er- 
gebnisse in den Einzelfall eingliedern, immer wieder aber 
wird zwischen beiden Erscheinungen eine Zeit liegen, in 
der durch falsche Anwendung der Technik manche Existenz 
vernichtet wird. Selten verlauft eben eine Revolution 
ohne Blutvergiefien und Leiden.
Eine weitere Eigenart der Technik besteht darin, daft ihre 
Ergebnisse Allgemeingultigkeit haben und uberall auf 
der Welt reproduzierbar sind. Das mu6 alle Die- 
jenigen zu einer Betonung internationaler Typisierung 
fuhren, die in der Technik das Heil der W elt sehen. Was 
es aber damit auf sich hat, wenn man dabei Technik und 
Kunst verwechselt, das hat Corbusier bereits klargestellt, 
wenn er darauf aufmerksam macht, dafł zwar die kunstle
rische Form eines vor 3000 Jahren entstandenen Kunst- 
werkes uns heute noch vollkommen erscheinen konne, 
wahrend ein vor zehn Jahren gebautes Auto uns heute 
ein Gruseln erweckt. Diese Erscheinung ruhrt daher, daf3 
sich die Technik, im Gegensatz zur Kunst, die sich nur 
wandelt, standig vervollkommnet. Ihre Ergebnisse sind 
daher weder ruckgangig zu machen, noch sind die Aus- 
wirkungen dieser Ergebnisse auf die Dauer zu verhindern. 
Eine reaktionare Ablehnung neuer technischer Formen 
durfte also sinnlos sein, wie man denn in diesem Zu- 
sammenhang der Leiden einer Gemeinde gedenken 
sollte, die einst aus solcher Gesinnung der Fuhrung einer 
Eisenbahnlinie durch ihr Gebiet widersprach. Da6 aber 
trotz aller Vervollkommnung niemals die neue technische 
Form das ganze Anwendungsgebiet erobert, zeigt ein 
Blick auf die Landwirtschaft, dereń starkere organische 
Gebundenheit dies deutlicher erkennen laflt. Die ur- 
sprungliche Form des Pflanzstockbaues ist zwar durch die 
Erfindung des Pfluges weitgehend verdrangt worden, hat 
sich aber uberall dort gehalten, wo unebenes Gelande 
oder intensive Kultur der einzelnen Pflanze die An
wendung des Pfluges verbietet. So hat auch jede tech
nische Form ihr typisches Anwendungsgebiet, wenn sich 
die Kreise auch vielfach uberschneiden.

Wie soli sich nun der Architekt auf Grund der geschil- 
derten Tatsachen der Technik gegenuber verhalten? So- 
weit er selbst zum wirklichen technischen Erfinder wird, 
wird man ihm nicht spieflburgerlich nachzurechnen haben, 
wenn er im Rausch der Begeisterung einmal uber das Ziel 
hinausschiefit. Im allgemeinen aber fa llt gerade dem 
Architekten die Aufgabe zu, die Ergebnisse der Technik 
in den Einzelfall einzugliedern. Dann aber w ird das von 
unserem Standpunkt zu fallende Urteil ebenso die Hal- 
tung des technischen Reaktionars verurteilen.. wie die sinn- 
lose, ehrgeizige Anwendung neuer Bauweisen an un- 
geeigneten Stellen.
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ENTWICKELT SICH EIN BAULICHER AUSDRUCK
DER GEGENWART? Regierungsbaumeisfer Dipl.-lng. Friedrich Heiss, Berlin

Hat der erbitterte Kampf der letzten Jahre heute noch 
Sinn? Sind w ir nicht inzwischen durch die unfreiwillige 
Mufie ein gutes Stuck weiter gekommen? Spricht nicht 
vieles dafur, da li w ir in der Gestaltung irgendwie an der 
Schwelle einer neuen, herben, strengen Klassik sind, zu 
der sich das traditionsgebundene Bauen abklart und in 
die das Neue Bauen einmunden durfte? Weswegen 
ist bei unserem Nachwuchs eine starkere Vereinheitlichung 
der Gestaltungsgesinnungen festzustellen? Sollte dies die 
Vorbereitung einer Synthese ais Ausdruck des veranderten 
Gesichtes unserer Zeit sein. Naturgemafl ist es schwierig 
und gefahrlich, Strómungen zu beurteilen, die w ir er- 
leben,- es ware auch nicht der richtige Zeitpunkt, eine 
Prognose zu stellen. Trotzdem soli uber diese wichtige 
Frage eine Aussprache in Bild und W ort eróffnet werden

mit dem Ziel, Gegensatze zu glatten und anzuregen. 
Vielleicht geben die Bilder auch denen, die schwankend 
sind, nachdenklichen Stoff.
Die nachfolgende Auslese aus der Fulle der in Frage 
kommenden Gestaltungen geschah unter Verwendung 
von zur Verfugung stehenden Lichtbildem. Sie sollen 
lediglich im weiteren Rahmen eine Formensprache aus- 
drucken, von der man sich etwas erhoffen durfte und in 
keiner Weise eine betriebliche und technische Wertung 
des Bauwerkes darstellen. Eine Gegenuberstellung von 
typischen Gestaltungen unserer Zeit mit Lósungen der- 
selben Aufgabe vor 10 oder 20 Jahren ware aufter- 
ordentlich lehrreich. Móchte dieser Versuch erreichen, 
was er bezweckt, die Frage der Baugestaltung einer 
Lósung naherzubringen.

H a n d e l łk a m m a r  Dortmund 

Gestaltung : Pinno und Grund 

Dortmund
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H a n d a U k a m m e r  Dortmund. Gestaltung: Pinno und Grund, Dortmund

Ausstellungshalla in Koln 

Gestaltung: A d o lf A bel, Munchen



W and eih allo  des Hygienemuseums Dresden 

Gestaltung: W ilhe lm  Kreis, Dresden
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Erholungłheim Urach

Gestaltung : A do lf G. Schneck, Stuttgart

D i» n t tg e b iiu d e  der Reichspost, Memmingen
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Siedlung Berlin - Reinickendorf 

Gestaltung: O tto  R. Salvisberg, Zflrich
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Grundlagen der Baugestaltung unserer Zeit (Fortsetzung von Seite 12)

D er EinfluB d e r G esellschaftsstruktur

In rein technischen Fragen entscheidet meist der Architekt 
ais Vertreter des Bauherrn. Bei Fragen des Zwecks und 
der Organisation des Bauwerkes der Bauherr selbst. 
Dieser ist also der eigentliche Trager des Einflusses der 
Gesellschaftsstruktur auf die Baugestaltung. Die Nieder- 
schlage der sich allmahlich wandelnden Gesellschafts- 
strukturen verwischen sich in unseren Stadten. Die zu- 
treffenden Stadtbilder sind deshalb nur in der Phantasie 
vorstellbar. Drei Entwicklungsstufen heben sich seit der 
Mitte des verflossenen Jahrhunderts mit einiger Deutlich- 
keit heraus.

Die fuhrenden Bauherrn der e r s t e n  S t u f e  waren 
Einzelpersonen, insbesondere private Unternehmer. Sie 
bestimmen die allgemeine Haltung. Auflerst lebendig und 
beweglich zwar, organisieren sie vor allem ihre eigenen 
Belange. Die Verwaltung nimmt in erster Linie ihre Inter- 
essen wahr. Die Stadt ais Ganzes bleibt unorganisiert, 
der Stadtplan wird nur nach Bedarf erweitert, wobei die 
Interessen der Grundbesitzer zuungunsten der All- 
gemeinheit meist im Vordergrund stehen. Geschafts-, 
Wohn- und Industriegebiete werden nicht getrennt, und 
Verkehrsbeziehungen bleiben vielfach ungelóst. Die 
Stadt bietet ein chaotisches Bild. Ornamente und Archi- 
tekturformen aller Zeiten dienen in reichem Mafie der 
Betonung der lndividualitat und der Reprasentation. 
Burgerhauser, Verwaltungsgebaude, Fabriken, Miets- 
kasernen, selbst mit der Maschine hergestellte Gegen- 
stande werden auch dann geschmuckt, wenn der Schmuck 
dem Herstellungsvorgang unangemessen ist oder aus 
Mangel an Mitteln aus billigem Ersatz bestehen mufi. 
Die persónliche Bequemlichkeit und die praktische 
Brauchbarkeit der Gebaude werden in weitem Mafie der 
Reprasentation geopfert. Der Unterbringung der Masse 
der Bevólkerung dienen hygienisch unzureichende Woh- 
nungen in hohen Mietskasernen auf tiefen Baublócken. 
Sparliches dekoratives Grun wird vom Verkehr verstaubt. 
Selbst der Garten der Viilen dient mehr der Reprasen
tation ais dem Gebrauch, und das der StraCe zugewandte 
Haus verzichtet auf eine gute Verbindung mit dem Gar
ten. Der Obergang der Stadt in die umgebende Natur 
ist durch hohe, kahle Brandmauern von Mietskasernen 
gekennzeichnet, wie denn die Stadt uberhaupt von einem 
Ring zwar noch unsichtbarer, aber durch Bodenwert- 
bildung vorbestimmter, hoher und enger Bebauung ein- 
gezwangt wird.

Die fuhrenden Bauherren der z w e i t e n  S t u f e  sind 
Vereinigungen aller Art, wie Trusts, Konzerne, Arbeit- 
nehmervereinigungen, insbesondere aber Genossen- 
schaften und die, der allgemeinen Haltung entsprechend, 
sozial eingestellten Kommunen, wobei der Staat (Reich 
und Lander) zum Teil finanzielle Hilfe leistet. Der Sinn 
einer Vereinigung ist es, f iir  das Wohl jedes einzelnen 
Mitgliedes zu sorgen, das dafur viel an individueller 
Haltung und freier Beweglichkeit opfert. Die Betonung 
der lndividualitat hórt auf und damit auch die Verwen- 
dung von Ornament und Architekturgliederung. Die Re
prasentation beschrankt sich auf die der Vereinigung 
selbst, w ird aber auch hier infolge der allgemeinen Ein- 
stellung meist schamhaft zugunsten der Verwendung 
edlen Stoffes und technischer oder zum mindesten schein- 
bar technischer Formen zuruckgedrangt. Selbst das 
Burgerhaus wird einfach aber behaglich, wendet sein 
Gesicht dem Garten zu und sucht engste Verbindung mit 
ihm. Die starkere Bindung des einzelnen Menschen wird 
durch um so freiere Gestaltung des Privatlebens aus- 
geglichen. Die Forderungen der Hygiene auf Licht, Luft

sanitare Anlagen und Grun kommen voll zur Geltung. 
Grunverbindungen, die zu Sport- und Spielplatzen be- 
nutzt werden, durchziehen die Stadt und stellen die Ver- 
bindung zur Natur her. Der Baublock der Mietskaserne 
wird schmaler, bis er ais Zeilenbau ganz ins Grun ge- 
stellt wird. Das Interesse wendet sich in erster Linie 
neben dem Kleinwohnungsbau den Bauten zu, die der 
Volksgesundheit dienen, wie Schulen, Krankenhausern, 
Stadien und Badern, ferner den Statten der Arbeit und 
des Verkehrs. Die Betonung der gemeinsamen Inter
essen fórdert die Typisierung. Die vom Ornament be- 
freite Maschinenarbeit erreicht mit ihr einen ungeheuren 
Aufschwung. Alle Hilfsmittel der Technik werden zur 
Fórderung der Hygiene, zur Erleichterung der Arbeit und 
des Verkehrs und zur Bequemlichkeit ausgenutzt. Beim 
Kleinwohnungsbau sucht man der dadurch bedingten 
Kostensteigerung durch teils ubertriebene Raumbeschran- 
kung zu begegnen. Der technisch bedingte Begriff der 
Funktion und die Reihung bestimmen jetzt die architek- 
tonische Gestaltung. Die Lichtóffnungen werden ver- 
grófiert, die Fassaden aufgerissen und die Verwendung 
von Fensterglas manchmal ins unwirtschaftliche gesteigert, 
zumal damit vielfach die asthetische Gestaltung des 
Aufteren bestritten wird. Die bauliche Sorge fur das Wohl 
des Einzelnen geht zum Teil so weit, da6 das Ergebnis 
fur ihn wirtschaftlich nicht mehr tragbar bleibt. Angeregt 
durch die Vil!enviertel Wohlhabender, wendet sich auch 
der Kleinwohnungsbau zu Beginn der zweiten Stufe dem 
Einfamilienhaus mit Garten zu. Dieser Typ wird auch 
weiterhin besonders von seiten des Staates gepflegt, 
charakteristisch aber ist fur die zweite Stufe die Aus- 
bildung des Mietshauses, dessen Entwicklung in Ent- 
wurfen zu Wohnhochhausern mit Laubengangen und Auf- 
ziigen ausklingt. Der Sinn fur Gemeinschaft dehnt sich 
auf die geistige Arbeit der Stadtplanung aus. Alle Krafte 
vereinigen sich zur Aufstellung eines Generalbebauungs- 
planes, der die Verteilung von Industrie-, Wohn- und 
Geschaftsvierteln regelt, den Verkehr organisiert und 
Grunflachen aussondert. Ein pyramidaler Aufbau der 
Stadt und die Sprengung des Bodenwertgurtels wird an- 
gestrebt. Allmahlich uberschreitet die Planung die poli- 
tischen Stadtgrenzen und weist ais Landesplanung bereits 
auf die dritte Stufe hin.

Das Bild dieser d r i t t e n  S t u f e  ist noch undeutlich. 
Ob die Entwicklung der zweiten Stufe schon abgeschlossen 
ist, steht dahin. Móge das Bild von iedem nach seiner 
Meinung berichtigt werden, ubergehen durfte es der Ver- 
fasser trotz aller Abneigung gegen Prophezeiungen 
des Zusammenhanges wegen nicht. Es hat den Anschein, 
ais ob sich die deutsche Entwicklung von der Zeit der 
bluhenden Stadte des Mittelalters zum Absolutismus noch 
einmal wiederholt. Fiihrender Bauherr der dritten Stufe 
ist der Staat, und zwar in erster Linie das Reich. Es 
scheint demgemaB nicht ausgeschlossen, daft sich die 
Landesplanung vielleicht zur Reichssiedlungsplanung 
weiter entwickelt. Allgemeine Organisation schrankt die 
Bewegungsfreiheit des Einzelnen noch weiter ein. Das 
Interesse, das bis ietzt sich hauptsachlich auf die Stadte 
richtete, wird auf das flachę Land ausgeaehnt. Der 
autoritare Staat hat zu allen Zeiten den Bauern ais 
starkste Grundlage der Bevólkerung gefórdert und gegen 
den Groftbesitz geschutzt. Dem Staat kommt es grundsatz- 
lich auf die wirtschaftlich gesunde Existenz des Einzelnen 
an. Er kann aber nur fiir  das Minimum sorgen, zumal 
er offenbar meist in armen Zeiten die Fiihrung uber- 
nimmt. Sprengung der Stadtgrenzen und Verlegung der 
Industrie auf das platte Land, um dem Arbeiter durch 
kleinbauerliche Betatigung krisenfester zu machen, Vor-
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sładtsiedlung, landwirtschaftliche Siedlung und Schaffung 
neuer Bauernstellen stehen im Vordergrund der Ober- 
legungen. Wenn uberhaupt, wird alles aber nur in be- 
scheidenstem und sparsamstem Rahmen ermoglicht werden 
kónnen.
W a s  v e r l a n g t  n u n  d i e  K r i t i k  v o n  u n - 
s e r e m S t a n d p u n k t  i n d i e s e r  K a t e g o r i e  
v o m A r c h i t e k t e n ?  E r  m ó g e  die Einstellung seines 
Bauherrn zu klaren suchen, dann aber ungeschminkt zum 
Ausdruck bringen. O ft wird dies nicht einfach sein, da 
ihm Bauherren der verschiedensten Entwicklungsstufen 
begegnen kónnen.

Der EinfluB d er kunstlerischen Einstellung

Fur die Wandlung der kunstlerischen Einstellung den 
Generalnenner zu finden, ist nicht einfach, weil ein Teil 
der zu gleicher Zeit lebenden Kunstler noch der im 
Schwinden begriffenen Einstellung huldigt, andere in die 
Zukunft vorweisen. Das allgemeine Interesse galt in der 
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts nicht so sehr der 
Architektur, ais der Malerei des Impressionismus. Das hat 
sicherlich seine tiefen Grunde, zumal offenbar auch die 
Architektur eigentlich ais Bild betrachtet wurde. obwohl 
sie faktisch naturlich stets ein raumliches Gebilde bleibt. 
Man sprach sogar von malerischer Architektur und male- 
rischem Stadtebau. Wohl kaum wurden die einzelnen vom 
Bauwerk hervorgerufenen Bilder zu einer Gesamtvorstel- 
lung vereinigt, da man sich nicht scheute.. Prachtfassaden 
mit óden Brandgiebeln und kahlen Hinterfronten zu ver- 
einigen und sich nicht durch einen Widerspruch zwischen 
aufierer Erscheinung, Innenraumen und Konstruktion 
stóren liefi, wie denn Rabitz in reichlichen Gebrauch geriet. 
Man konstruierte Schaubilder von einem Hauptpunkt aus 
und anderte nach dereń Ausfall den Entwurf. Anfangs 
sah man nur sein eigenes Gebaude, was zur Rucksichts- 
losigkeit gegen den Nachbarn fuhrte, spater bezog man 
Nachbarhauser und Natur in das Bild ein, was wiederum 
bisweilen Vergewaltigungen des eigenen Baus ver- 
ursachte. Man schulte sich an den subtilen Wirkungen 
des Barocks und erfreute sich an dem Raffinement der 
perspektivischen Tauschungen dieser Zeit. Man pflegte 
den relativen Mafistab und vergafi daruber leicht einmal 
die Bedeutung des absoluten Mafistabes. Nicht immer 
stimmte die aufiere Erscheinung mit dem inneren Sinn des 
Gebaudes zusammen. Ornamente und Architektur- 
formen verloren meist ihren ursprunglichen Sinn und 
dienten nur der malerischen Bewegtheit. Man rechnete 
allein mit der Freude des Auges. Die Architekturphoto- 
graphie vermittelte Eindrucke aus aller Welt, aber ihre 
Tauschungen hinsichtlich des absoluten Mafistabs und 
des Bildausschnittes entgingen vielfach der Aufmerksam- 
keit. Dafi Tastsinn und die psychischen Einwirkungen 
durch das Gehór und die Funktionen des Kórpers aufier 
Betracht blieben, wurde leicht vergessen. Dagegen 
forderte die Beschrankung auf das reine Sehen Reich- 
tum der Erscheinung, eine Fórderung, die bereits nach- 
lieB, ais man den naturlichen Reichtum der Natur in das 
Bild einbezog.

Raummangel zwingt uns, auf die Darstellung der an sich 
allmahlich sich vollziehenden Wandlung zu verzichten. 
Heute ist man bestrebt. alle aufeinanderfolgenden Bilder, 
die ein Bauwerk bietet. einschliefilich der Gehórseindrikke 
und der Erlebnisse des Kórpers, zu einer einheitlichen 
Vorstellung zu vereinigen. In der so gewonnenen Vor- 
steilung liegt der eigentliche kunstlerische Genufi. Viel- 
leicht durfen wir in dieser Einstellung den EinfluB des 
unser geistiges Leben beherrschenden Zeitbegriffes 
sehen. Ob damit eine neue kunstlerische Epoche be- 
ginnt, ist Sache des Glaubens. Jedenfalls lafit sich ein

Drang zur Einfachheit und Klarheit feststellen, der Del
fach Fruhzeiten der Kunstepochen begleitet.
Was wird eine Kritik von unserem Standpunkt aus hier 
beachten? CJbereinstimmung von Erscheinung und tra- 
gender Konstruktion, wobei schon wegen der meist not- 
wendigen Isolierung die Konstruktion nicht unbedingt 
gezeigt werden mufi. Sie soli aber ebensowenig im 
Widerspruch zur Erscheinung stehen, wie das Knochen- 
gerust des Menschen zu seinem Aufieren. CJbereinstim- 
mung von Erscheinung und Zweck fuhrt zur Betonung des 
Begriffes der Funktion. der sowohl der Veranschau- 
lichung des Gebrauches durch den Menschen, ais der 
Darstellung technisch praktischer Vorgange dient. Je 
mehr sich iedoch der Sinn der Gebaude uber rein prak- 
tische Zwecke erhebt, desto weniger wird der Begriff der 
Funktion zur Gesamtgestaltung ausreichen, auch dann 
nicht, wenn edles Materiał verwandt wird. So mu6 Del
fach den Bauten der letzten Jahre der Vorwurf gemacht 
werden, dafi sie sich einer Eingliederung in naturliche 
Rangstufen entziehen. Je mehr die Bedeutung eines 
Baues ins geistige vorstóflt. desto mehr wird die Geo
metrie mit ihrer Klarheit, aber auch ihrem Geheimnis 
ais die ursprungliche Grundlage des menschlichen 
Schaffens in ihre Rechte treten. Ob dabei Bauplastik 
und Ornament wieder zum Leben erwachen.. móchte in 
dem Mafie beiaht werden, ais sie ais reine Kunst auf- 
treten und sich ihrer ursprunlichen magischen Bedeutung 
erinnern. Im Sinne der dekorativen Betonung der In- 
dividualitat scheint ihre Aussicht gegenuber der Verwen- 
dung edlen Materials zunachst wenigstens gering zu 
sein. Die innigere Beziehung des Menschen zum Bau
werk wird die Bedeutung des absoluten MaGstabs 
steigern. Bei der Eingliederung eines neuen Baues in 
die Natur oder eine geschichtliche Umgebung wird es 
weniger auf Verwendung „angepafiter" Formen, ais auf 
kunstlerischen Takt ankommen. Nur echtes pafit zu 
echtem und Harmonie Ia6t sich nicht gewaltsam er- 
zwingen. O ft entsteht die Harmonie sogar gerade aus 
dem Gegensatz von Natur und menschlichem Schaffen, 
wie solches den Anblick moderner Bergstrafien beweist, 
oder aus dem Gegensatz kunstlerischer Haltung, wie wir 
ihn im herrlichen Zusammenklang von Gotik und Barock 
vielfach beobachten kónnen.
Haben wir so in bezug auf die einzelnen Grundlagen 
der Baugestaltung das Urteil zu klaren versucht, so 
mufi . es iedem uberlassen bleiben, wieder zu seinem 
intuitiven Gesamturteil zuruckzukehren,. das allein einem 
Bau gerecht werden kann. Eine Erórterung uber die 
Querverbindung zwischen den Kategorien verbietet der 
Raummangel. Immerhin hofft der Verfasser, einiges zur 
Versachlichung des Urteils und zur Ausmerzung un- 
nótiger Gegensatze beigetragen zu haben. Wahre 
Gegensatze miissen ehrlich ausgekampft werden, wie 
denn der ehrliche Kampf stets der Vater aller Dinge 
bleibt.

SchluBbemerkung

W ir stehen an einer Wende unseres Schicksals. Die 
starkę Bevólkerungszunahme und der steigende Bedarfs- 
druck hat Grofivatern und Vatern zu einer produktiven 
Tatigkeit von phantastischem Ausmafi verholfen, die an- 
gesichts des Geburtenruckgangs nicht wieder zu erwarten 
steht. Es erhebt sich die bange Frage: Werden wir genau 
so langsam nur, wie das 19. Jahrhundert das Problem der 
Massenbildung ubersehen lernte, das gegenteilige Pro
blem mit seinen vielleicht viel erschutternderen Folgen 
verstehen? Werden Gedanken und Piane an der harten 
Wirklichkeit nicht genau so zuschanden, wie im 19. Jahr
hundert, so dafi uns nichts ubrig bleibt, ais tapfer un
seres Weges zu ziehen?
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