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W AS FORDERT DAS BAUFACH FUR 1933?

Unsere Neujahrsumfrage, eine Kundgebung des Baufaches gegenuber der Regierung, lóste zu unserer Freude eine starkere Beteiligung aus, 
a s wir erwarten konnten. Trotz der Verschiedenartigkeit der Interessen kam zweifellos eine einheitliche WillensauOerung zustande. W ir 
-ik ° nhelm' un* wesentliche Vorschlage zur Belebung der Bautatigkeit, die in den wiedergegebenen Aufierungen nicht enthalten sind, zu
ubersenden. Es ware zu hoffen, dafi all das, was hier gesagt worden ist, nun an den mafigebenden Stellen den nótigen W iderhall findet.

Die Schriftleitung

M in is te r ia lra t P overle in  
R eichspostm in isterium  A bt. M unchen

Welche Wunsche habe ich ais Baumann furs kommende 
Jahr? In erster Linie naturlich, daf3 recht viel gebaut 
wird. Denn Bauen verbessert die Arbeits- und Wohn- 
bedingungen, schafft Arbeit und Brot. Sachwerte und 
immer w ieder neue Arbeit, Arbeit g ibt Lebensmut und 
Lebensbejahung, gibt dem Leben erst Zweck und Inhalt. 
Hand in Hand mit den materiellen und ethischen Werten 
schafft das Bauen auch kulturelle Werte, aber nur dann, 
wenn alle zum Bauen Berufenen: Behórden und Bau- 
herren, Planfertiger und Ausfuhrende — von einer vor- 
nehmen Baugesinnung beseelt — sich der hohen Verant- 
wortung ihrer Aufgaben bewufit sind, sich bewufit sind, 
daG Bauen verpflichtet. Und darum ist mein zweiter 
Wunsch furs neue Jahr
A n  d ie  B a u b e h ó r d e n :  Erleichtert die polizeilichen 
Bestimmungen, beschleunigt das Genehmigungsverfahren, 
besetzt Dienstposten nur mit geeigneten und entsprechend 
vorgebildeten Kraften und untersagt ihnen in dieser Not- 
zeit die Annahme von Privatauftragen, lehnt minder- 
wertige Piane von Pfuschern ab und verweist die Bau- 
herren an berufene Fachleute.. klart sie auf uber die Vor- 
teile eines guten Planes und einer wohlvorbereiteten 
Ausfuhrung, geht bei den eigenen Bauausfuhrungen mit 
bestem Beispiel voran, sorgt fur gediegenste Ausbildung 
des hochbautechnischen Nachwuchses auf und nach der 
Schule.
A n  d ie  B a u h e r r e n  : Nehmt Rucksicht auf die Um- 
gebung, auf ein wertvolles Ortsbild. auf die Landschaft, 
wahlt euch zur Planherstellung oder Baubeaufsichtigung 
einen tuchtigen erfahrenen Architekten, nehmt Rucksicht 
auf eine gewisse Freiheit kiinstlerischen Schaffens und 
vertraut in technischen und asthetischen Fragen auf den 
Fachmann, gewahrt den Unternehmern angemessene 
Preise, da ein Unterangebot nur auf Kosten des Aus- 
fuhrenden oder der Ausfuhrung móglich ist.
A n  d ie  A r c h i t e k t e n :  Seid gewissenhaft gegen
uber der ubernommenen Aufgabe; bedenkt, dafi ihr in 
erster Linie die Wunsche und Bedurfnisse eures Bauherrn 
zu erfullen habt; seid — auch in der Tatigkeit ais Mittler 
zwischen Bauherr und Unternehmer — wirkliche Treu- 
hander; schlief3t euch mit den Kollegen — ob beamtete 
oder freie — zusammen zu einer geistigen Gemeinschaft 
und zur Bekdmpfung allen Pfuschertums; bildet die 
Jugend heran im Sinne und Geist der alten Bauhutten;

fordert vom Handwerk und Gewerbe hochwertige 
Leistungen; lafit ihnen aber auch Selbstandigkeit und Ver- 
antwortlichkeit, verlangt nicht immer wieder neue Kon- 
struktionen, Baustoffe und Bauteile.
A n  d ie  H a n d w e r k e r  u n d  G e w e r b e t r e i b e n -  
d e n : Leistet beste. fachmannische Arbeit; stellt aufierste, 
aber vernunftige Preise. bei denen noch eine gediegene 
Arbeit móglich ist; geht bei der Ausfuhrung von der 
Schónheit und Eigenart des Materials aus und pflegt gute 
bewahrte Techniken, denn auch fruhere Zeiten haben 
etwas gekonnt. Verwendef gutes, deutsches Materiał.
A n  d ie  I n n u n g e n  u n d  V e r b a n d e :  Haltet auf 
Sauberkeit innerhalb eurer Reihen; sichtet und merzt un- 
zuverlassige und schlechte Mitglieder aus, zumal solche, 
die auf Kosten anderer trotz Konkurs und Zahlungs- 
schwierigkeiten immer wieder die Preise unterbieten. 
Bauen in diesem Geist ist erhaben uber Politik, kennt 
keinen Kampf um Hand- oder Maschinenarbeit, um Steil- 
oder Flachdach, um ostisch oder nordisch, um Tradition 
oder Mode, Bauen mit dieser Gesinnung anerkennt nur 
Gutes und uberwindet Schlechtes, erbaut und baut auf, 
erzieht und veredelt die Menschen. So wunsche ich denn, 
daG das Jahr 1933 ein gutes Baujahr und zugleich ein 
Jahr guten Bauens wird zu Nutz und Frommen der 
Menschheit und unseres geliebten Yaterlandes.

S ta d tb a u ra t Professor E lkart, H an n o ver

Die fruheren MaCnahmen der Reichs- und Landerregie- 
rungen zur Fórderung des Wohnungswesens haben die 
Bauwirtschaft jahrelang belebt und dadurch der W irt
schaft gedient. Die vollstandige Aufhebung der Fórde
rung der Wohnungswirtschaft hat auch den dadurch noch 
beschaftigten Teil der Bauwirtschaft zum Erliegen ge- 
bracht. Die im Verhaltnis hierzu kleinen Unterstutzungs- 
maOnahmen bei der Errichtung der Stadtrandsiedlungen 
und bei der Fórderung der kleinen Eigenheime kónnen 
der Bauwirtschaft keinen Auftrieb geben. Ohne die Be
lebung der Bautatigkeit w ird aber die Hebung des all- 
gemeinen Wirtschaftsmarktes nicht móglich sein, da sich 
der Umsatz beim Bauen auf fast alle Erwerbszweige aus- 
wirkt. Allerdings sollten nur solche Bauten von der
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óffentlichen Hond gefórdert werden, die zur Besserung 
der allgemeinen Wirtschaftslage erforderlich sind. Fur 
den Hochbau kann es sich vorerst nur um die Schaffung 
billigster Kleinwohnungen handeln. Es kommt in ersler 
Linie die landwirtschaftliche Siedlung in Frage, die in 
jedem Falle zu fórdern ware.. dann die Stadtrandsiedlung, 
die aber nur in der Form der Aussiedlung aus dem Weich- 
bild der Groflstadt in das auflerhalb von ihr gelegene 
Wirtschaftsgebiet gebilligt werden kann. und billige 
Kleinstwohnungen und Kleinhćuser innerhalb der Stadte. 
Eine Belebung dieser Bautatigkeit wird nur zu erreichen 
sein, wenn die órtlichen Stellen nach gegebenen grofl- 
zugigen Richtlinien freie Hand erhalten und die Unter- 
stutzung der óffentlichen Hand sich auf die Móglichkeit der 
Beschaffung zweiter Hypotheken beschrankt. Auf diese 
Weise wird es auch móglich sein, das im Vorraum der 
Groflstadte entstandene „w ilde Bauen", das bei dem Um- 
fang, den es angenommen hat, zu groflen Schwierigkeiten 
fiihren wird, wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Die 
Hergabe von óffentlichen Mitteln ais langfristig an- 
gelegtes Geld zu niedrigem Zinssatz an Stadtrandsiedler 
oder ais verlorenen Zuschufl fur Wohnungsteilungen und 
Instandsetzungen kann, soweit diese Mittel aus Steuern 
aufgebracht werden mussen, nicht gebilligt werden. Die 
Hauszinssteuer war nur zu vertreten, solange der gróflte 
Teil der Steuer zur Errichtung neuer Wohnungen Ver- 
wendung fand. Mit der Sperrung der Hauszinssteuermittel 
fur Neubauzwecke muflte die Entlastung des Hausbesitzes 
von der Hauszinssteuer beschleunigter ais geschehen ein- 
hergehen. Ais Folgę eines solchen Vorgehens durfte zu 
erwarten sein, dafl die freie Wirtschaft von sich aus eine 
Wiederaufnahme der notwendigen Instandsetzungs- 
arbeiten vornimmt und die Neubautatigkeit sich belebt, 
die in ihrer weiteren Auswirkung auch zum Ersatz der 
sanierungsbedurftigen Altwohnungen fiihren wird. Neben 
diesem Teil des Hochbaues sind die Straflenbauten zu 
fórdern, die in schlechtem Zustande sind oder die zur Ab- 
wendung verkehrlicher Stórungen erforderlich sind. Un- 
nutze Straflenbauten dagegen sind zu vermeiden. Ein 
Arbeitsbeschaffungsprogramm kann nur dann Erfolg 
haben, wenn es die Bauwirtschaft in den Zweigen, die 
notwendige Einrichtungen schaffen, fórdert.

B aum eister W a g n e r, Reichsbund des Deutschen 
B augew erbes E. V.
In seiner Programmrede vom 15. Dezember 1932 erklarte 
Reichskanzler von Schleicher, dafl im Rahmen des Arbeits- 
beschaffungsprogramms die Vergebung der Arbeiten an 
Unternehmer der Ausfuhrung in eigener Regie vorzu- 
ziehen sei. Damit hat sich zum ersten Małe eine Reichs- 
regierung in ihren programmatischen Erklarungen auf 
d i e Haltung festgelegt, die von seiten des Baugewerbes 
schon immer gefórdert wurde. Neben der Regiearbeit 
ist es vor allem die Schwarzarbeit in allen móglichen 
Formen, die den vorhandenen, sehr geringen baugewerb- 
lichen Auftragsbestand noch weiter empfindlich verknappt. 
Die von den Reichs- und Landerregierungen zur Be- 
kampfung der Schwarzarbeit ergriffenen Maflnahmen 
blieben bisher leider ohne nennenswerten Erfolg. Es mufl 
daher auch hier zu einem wirksamen Durchgreifen 
kommen.
Das Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung 
verdient jede Fórderung, jedoch durfen die Maflnahmen

der Regierung sich nicht darin erschópfen, nur diese von 
der Regierung selber ais „zusatzlich" bezeichneten Ar
beiten ausfuhren zu lassen, sondern es mussen Mittel und 
Wege gesucht werden, dafl wieder der normale Bedarf 
der óffentlichen Hand an Bauvorhaben finanziert wird 
und entsprechend Auftrage vergeben werden. Daruber 
hinaus mussen alle die Hemmungen beseitigt werden, die 
durch die Eingriffe der óffentlichen Hand in den Bau- und 
Wohnungsmarkt entstanden sind und noch ieder privaten 
lnitiative entgegenstehen. Hier sind zu fordem: Abbau 
der restlichen Wohnungszwangswirtschaft, Beschleunigung 
des Abbaues der Hauszinssteuer, Beseitigung der Besitz- 
wechselabgaben, Verminderung der Baupolizeigebuhren, 
Anliegerbeitrage und stadtischen Anschluflkosten, Neu- 
ordnung der baupolizeilichen Vorschriften usw. Von be- 
sonderer Bedeutung ist fur den Wohnungsbau die Pflege 
des Kapitalmarktes, insbesondere die Herbeifuhrung von 
Móglichkeiten der Beschaffung des nachstelligen Hypo- 
thekarkredits und der Flussigmachung der eingefrorenen 
Baugeldforderungen. Die Maflnahmen zur Instand- 
setzung und Teilung des Altwohnraumes haben sich ais 
sehr wirkungsvoll erwiesen. Die Bereitstellung weiterer 
Mittel ist deshalb dringend erwunscht. Zu den gleichen 
Erfolgen durfte die Fórderung des Eigenheimbaues 
fuhren, so dafl auch hier eine Weiterverfolgung des be- 
schrittenen Weges in Zukunft notwendig erscheint. In 
sozialpolitischer Hinsicht bekennt sich das Baugewerbe 
grundsatzlich zur kollektiven Regelung des Arbeitsver- 
haltnisses auf der Grundlage von Tarifvertragen, jedoch 
mussen diese Tarifvertrage sowohl hinsichtlich ihres arbeits- 
rechtlichen ais auch lohnpolitischen Inhalts wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten Rechnung tragen und sich nicht lediglich 
von sozialpolitischen Gesichtspunkten leiten lassen. Eine 
Reform der Leistungen der Unfallversicherung ist un- 
bedingt erforderlich, sollen die Baugewerksberufs- 
genossenschaften vor dem Zusammenbruch bewahrt 
werden.

Man gebe dem Baugewerbe wie der gesamten Bauwirt
schaft die notwendige wirtschaftliche Freiheit und Selbst- 
verantwortung wieder, dann wird auch hier die lnitiative 
des Unternehmertums zur Behebung der Wirtschaftskrise 
beitragen.

Linnert
Reichsverband Deutscher B austofFhdndler E. V.

Aus drei Quellen scheint uns ganz besonders der Strom 
zu flieflen, der der Bauwirtschaft Belebung bringt.

Zuerst: Die óffentlichen Maflnahmen, die auf Belebung 
der Wirtschaft gerichtet sind, durfen nicht nachlassen. 
Dazu gehórt aber nicht nur die Schaffung neuer Kom- 
missariate, sondern die Schaffung von praktischer Arbeit. 
W ir denken dabei vor allem an die E i n s c h a l t u n g  
d e r  K o m m u n e n ,  die am wirksamsten zu einer 
starken Auftriebskraft verhelfen kónnen. Dabei soli eine 
Kontrolle der Verwendung der ihnen zuflieflenden Mittel 
selbstverstandlich zugebilligt werden. Aufs hóchste be- 
gruflen wurde es der Baustoffhandel, wenn bei dieser 
Gelegenheit endfich behórdlicherseits alles unternommen 
wird, um auch das V e r g e b u n g s w e s e n  wieder in 
geordnete Bahnen zu lenken. Bei Vergebung óffent- 
licher Auftrage durfen nur solche Firmen beriicksichtigt 
werden, die Garantie fur eine sachgemafle Ausfuhrung
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geben und auch ihren Verpflichtungen ais Steuerzahler 
nachkommen. Die sinnlosen P r e i s s c h l e u d e r e i e n  
der Unterbieter miissen aufhóren, ein Ziel, das am 
besten in der Zusammenarbeit mit den bauwirtschaft- 
lichen Verbanden erreicht werden kann. Bei der Ver- 
gebung selbst sollte es oberstes Prinzip sein. dafi d e u t 
s c h e  F i r m e n beriicksichtigt werden. Immer noch 
kommt es aber leider vor,. dafi in biirokratischer Weise 
dieser Grundsatz verletzt wird. Mit den óffentlichen 
Mitteln mufi hausgehalten werden. An dieser Stelle 
mufi auch gesagt werden, dafi die wahllose Unter- 
stiitzung von G e n o s s e n s c h a f t e n  vóllig unan- 
gebracht ist. Man hat hier oft nicht nur keinerlei Erfolge 
erzielt, sondern ist auch auf unkaufmannische, ja sogar 
betriigerische Verwendung der Unterstiitzungsgelder ge- 
stofien, die infolgedessen vielfach ganzlich verloren sind. 
Die zweite Ouelle des Belebungsstromes liegt auf dem 
Gebiete des Verkehrswesens. Es geniigt nicht allein, dafi 
Mittel zur Auftragsvergebung zur Verfugung gestellt 
werden. W ir haben die Hoffnung auf S e n k u n g  d e r  
G i i t e r t a r i f e  immer noch nicht aufgegeben. Vor 
allem ist es zu beklagen, dafi die Reichsbahn den kleinen 
Gewichtsmengen nicht die ihnen gebiihrende Bedeutung 
einraumt. Die Reichsbahn weist immer wieder auf den 
Einnahmeausfall hin, der ihr entstehen wurde. Sie lafit 
aber aufier acht, dafi sie mit der Reparationsregelung 
jahrlich uber 630 Millionen RM erspart. Ahnliches gilt 
fur die R e i c h s p o s t ,  die einer Gebuhrensenkung, die 
aufs dringlichste zu fordem ist. starken Widerstand ent- 
gegensetzt. Solche Tariferleichterungen bedeuten zu- 
gleich immer auch erhebliche Belebungsmóglichkeiten, 
die w ir uns nicht entgehen lassen diirfen.

Die dritte Ouelle schliefilich ist die W o h n b a u t a t i g -  
k e i t ,  die u. E. noch grofie Móglichkeiten vor sich hat. 
Dafi heute kein Bedarf mehr vorliegen soli, ist vóllig un- 
richtig. Sachlich richtig ist nur, dafi der vorhandene Be
darf sich gegen friiher verlagert hat. Hauptstiitzpunkte 
des Wohnbaus werden, wie in jungster Zeit, sowohl auf 
dem Gebiete des Neubaus wie in starkem Mafie des 
Umbaus von Wohnungen liegen, und zwar riickt das 
K l e i n h a u s  u n d  E i g e n h e i m  fiir  die Neubautatig- 
keit immer mehr in den Vordergrund, eine Tatsache, die 
auch aus der Statistik der allerletzten Zeit deutlich her- 
vorgeht. Die Kleinhaus- und Eigenheimbewegung er- 
fordert die allergrófite Beachtung und ist ieder Unter- 
stiitzung, auch uber die zuletzt bewilligten 20 Millionen 
Reichsmark hinaus, wert. Die Rolle der B a u s p a r 
k a s s e n  ist dabei nicht zu iibersehen. Seit der iiber- 
aus anerkennenswerten Tatigkeit des Reichsaufsichts- 
amtes ist der W eg fiir  eine fruchtbare Entwicklung der 
Bausparkassen frei. Sie werden allmahlich zu einem 
Faktor in der Baufinanzierung heranwachsen, mit dem 
man rechnen mufi. Auch die U m b a u t a t i g k e i t  
(Instandsetzung, Umbau und Teilung von Wohnungen) 
ist in jeder Beziehung zu fordem. W ir stehen be- 
reits mit den mafigebenden Stellen in Verbindung, um 
eine Erhóhung der bisher bewilligten Mittel durchzuseizen, 
die sich in iiberaus giinstiger Weise ausgewirkt haben. 
Hier kann leicht Ersatz fiir  ausfallende sonstige Bautatig- 
keit geschaffen werden. Bei der Auswahl der Arbeiten 
sollte aber nicht kleinlich verfahren werden. Es kann nicht 
gerade fórderlich sein, wenn manche órtlich zustandige 
Behórde Schwierigkeiten bei Bewilligung der Instand- 
setzungszuschiisse macht, obwohl uns gegeniiber das 
Reichsarbeitsministerium ausdriicklich erklart hat, dafi 
„keinerlei Erschwernisse in den Weg gelegt werden 
sollen". Es darf nicht vorkommen. dafi irgendeine Woh- 
nungsinspektion sich hieriiber hinwegsetzt und alles 
besser wissen will, wie wir das leider zuweilen fest- 
stellten. Um alle verfiigbaren Mittel in den Dienst der

Sache zu stellen, sollte die H a u s z i n s s t e u e r  fiir  In- 
standsetzungsarbeiten freigegeben werden. Gerade 
die Hauszinssteuer ist hierzu am besten geeignet, da sie 
langst schon keine Berechtigung mehr hat. Hierher ge
hórt auch schliefilich das S c h i c k s a l  d e r  H a u s -  
z i n s s t e u e r h y p o t h e k e n ,  die ais Grundlage fiir 
den nachstelligen Realkredit die zweckmafiigste Verwen- 
dung finden und so verwertet wieder den Baumarkt be- 
fruchten kónnen.
„Arbeit schaffen!" ist die einzige Parole der neuen 
Reichsregierung. Und es gibt in der Tat keinen besseren 
Wahlspruch. In Anbetracht der grofien Schliisselstellung, 
die nun einmal die Bauwirtschaft unleugbar einnimmt, in 
Anbetracht dessen. dafi in der Bauwirtschaft eine be- 
sonders grofie Anzahl ungelernter Arbeiter beschaftigt 
werden kann und in den letzten Jahren fast immer 
durchschnittlich ein Zehntel aller Arbeitslosen allein auf 
den Baumarkt entfielen, ist es etwas Naturnotwendiges, 
dafi man bei der Bauwirtschaft am erfolgreichsten mit 
der Verwirklichung der Regierungsparole rechnen kann.

D erlien , Reichsverband des Deutschen H and w erks

Die Lage des Bauhaupt- und der Baunebengewerbe im 
Jahre 1932 stand, wie die des gesamten Handwerks und 
der gesamten Wirtschaft, weit unter der normalen Be- 
schaftigungsmóglichkeit. W ie trostlos selbst in den 
Sommermonaten die Bautatigkeit war, mag daraus ent- 
nommen werden, dafi die Zahl der arbeitslosen Baufach- 
arbeiter immer noch im Durchschnitt mit 85 v. H. an- 
gegeben wurde. Dabei hat das Baugewerbe ais 
Schliisselgewerbe fur die gesamte Wirtschaft eine be- 
sonders grofie Bedeutung. Die wenigen Auftrage, die 
anfielen, bezogen sich fast ausschliefilich auf Kleinwoh
nungen und Siedlungsbauten, soweit diese nicht in eigener 
Regie ausgefiihrt wurden. Bei der vorstadtischen Klein- 
siedlung war zwar eine grundsatzliche und tunlichste Ein- 
schaltung des Handwerks vorgesehen, eine Bestimmung, 
die jedoch praktisch illusorisch bleiben mufite, da ja die 
Siedlungen im Wege der Nachbar- und Selbsthilfe der 
Beteiligten gebaut wurden.
Bei Reparaturarbeiten hatten sich das Bau-Haupt- und 
Bau-Nebengewerbe scharfster Konkurrenz der Schwarz- 
arbeit zu erwehren. In welchem Ausmafi hier die Auf
trage an Pfuscharbeiter fielen, mag aus einer Aufstellung 
des „Reichsbundes des deutschen Maler- und Lackierer- 
handwerks" hervorgehen, wonach eine Erhebung in ledig- 
lich 5,1 v. H. der durch die Organisation erfafiten Orle 
eine Vergebung an 1483 Schwarzarbeiter bei 1138 Auf- 
traggebern in einem Werte von 1 842 430 RM ergab. In- 
folge der starken steuerlichen und sozialen Belastung 
kann die ehrliche Arbeit gegeniiber der Nebenarbeit ein- 
fach nicht mehr konkurrieren.. da sich die Schwarzarbeit 
allen diesen Verpflichtungen zu entziehen weifi. Jeden- 
falls wird die Fórderung des Handwerks nach einem ge- 
setzlichen Verbof der Schwarzarbeit Verstandnis finden 
miissen. Nach den Bestrebunnen des Handwerks soli 
unter dieses Verbot iede Ausfiihrung von gewerblichen 
Leistungen und Lieferungen durch Personen fallen, die ihr 
Gewerbe nicht vorschriftsmafiig angemeldet haben. 
Neben der Bestrafung der Schwarzarbeiter hat auch der 
Auftraggeber selbstschuldnerisch fiir die den Schwarz
arbeiter treffende Geldstrafe zu haften. Die deutschen 
Handwerks- und Gewerbekammern haben sich bereit
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erklart, bei der Durchfiihrung eines solchen Gesetzes mit- 
zuwirken.

Im letzten Vierteljahr hat die Bereitsteliung eines be- 
sonderen Reichstonds in Hóhe von 50 Millionen RM fur 
Reparaturen am Althausbesitz eine gewisse Erleichterung 
gebracht. Jedenfalls ist es dadurch gelungen, vielen 
arbeitsfreudigen und arbeitswilligen Menschen gerade im 
Baugewerbe wieder Verdienstmóglichkeiten zuzufuhren. 
Nach den gunstigen Erfolgen mufi dieser Weg weiter be- 
schritten werden. Wiederholt hat deshalb der „Reichs- 
verband des deutschen Handwerks" in Obereinstimmung 
mit dem „Zentralverband Deutscher Haus- und Grund- 
besitzervereine" und mit der „Hauptgemeinschaft des 
Deutschen Einzelhandels" den Antrag vorgebracht, 
weitere 200 Millionen RM bereitzustellen, um dem Haus- 
besitz die Vornahme der notwendigsten Reparatur- 
arbeiten zu ermóglichen. Die ganze Regelung soli sich 
eng an die bisherige anschliefien, zumal es volkswirt- 
schaftlich ais wichtiger bezeichnet werden mufi, fur die 
Erhaltung des Altwohnraums zu sorgen, ais óffentliche 
Mittel zur Durchfuhrung von Planen zu verwenden, die 
auf die Dauer keinen volkswirtschaftlichen Nutzen er- 
bringen. Um eine noch grófiere Auswirkung zu erzielen, 
schlagt der „Reichsverband des deutschen Handwerks" 
vor, die Mindestgrenze fur die zuschufifahigen Instand- 
setzungsarbeiten auf 100 oder 150 RM herabzusetzen und 
den Kreis der zuschufiberechtigten Arbeiten auszudehnen. 
Reichskanzler von Schleicher hat ais sein Regierungs- 
programm den einzigen Satz bezeichnet: Arbeit schaffen! 
Das Handwerk begrufit diese Absicht. Zusatzliche und 
damit kunstliche Beschaffungsprogramme erubrigen sich, 
da es beim Althausbesitz Arbeit in Hulle und Fulle gibt. 
Das Handwerk in seiner Gesamtheit hat fur das Jahr 1933 
nur den einen Wunsch.. wieder arbeiten zu kónnen, wie 
es das immer gewohnt war. Ais Voraussetzungen hier- 
zu seien noch hervorgehoben die Wiederherstellung der 
Rentabilitat des Hausbesitzes, die Beseifigung aller vor- 
liegenden Hemmungen und damit auch die Gewahrung 
grófierer Freiheit fur die Entwicklung der privaten lnitiative.

D r.-ln g . Thomas, A lum inium industrie

In einem kurzlich gehaltenen Vortrag bezeichnete der 
Generaldirektor der Vereinigten Aluminium-Werke A.-G., 
Herr Dr.-lng. von der Porten.. das Aluminium ais „das 
deutsche Metali" und legte uberzeugend dar, dafi es das 
einzige der fur die breite praktische Verwendung in 
Frage kommende Metali ist, das der deutschen Industrie 
und Wirtschaft in beliebigen Mengen im Inlande zur 
Verfugung steht. Es liegt also auf der Hand, dafi der 
Werkstoff Aluminium aus dem Gebiet einer so wichtigen 
Schlusselindustrie, wie sie das gesamte Bauwesen dar- 
stellt, nicht langer ausgeschlossen bleiben kann und darf. 
Die aufierordentliche Variationsfahigkeit des Aluminiums 
und seiner Legierungen in bezug auf die technischen 
Eigenschaften, die Verbindungsmóglichkeiten, die Ver- 
fahren der Oberflachenveredlung usw. lassen es nur 
naturlich erscheinen, wenn dieses Metali in steigendem 
Mafie die Beachtung des Baufachmannes findet.

Die so uberaus wiinschenswerte Belebung der Bautatig- 
keit im allgemeinen wurde also auch eine gunstige Riick- 
wirkung auf eine grofie, rein deutsche Industrie haben, 
beginnend bei den Aluminiumhutten und sich erstreckend

uber die Halbzeugwerke und Fertigwarenfabriken 
zum Handwerker und Kunsthandwerker; denn beide in 
essieren sich ebenfalls in zunehmendem Umfang fui oas 
leichte, weifie, gut verarbeitbare und rostsichere Meta , 
dessen spezifische Eigenschaften Anwendungsmog 
lichkeiten darbieten, die heute langst noch nicht er- 
schópft sind., sondern erst in den Anfangen der Entwick
lung stehen. Immerhin ist schon viel erreicht, und es ist 
heute keine Phrase mehr. wenn wir — mit einem tieferen 
Sinn in bezug auf unser Land — das Aluminium, dar. 
„Silber aus Lehm". das Metali der Zukunft nennen. Mogę 
diese Uberzeugung von der Zukunft des Aluminiums ais 
Werkstoff und universeller Anwendungsfahigkeit recht 
ba Id auch seinen Weg finden in die Lehr- und Unter- 
richtsstatten fur die Jugend, in die Kreise der heranwach- 
senden Techniker und Konstrukteure, der Handwerker 
und Handwerksmeister, der Architekten und Bauinge- 
nieure und nicht zuletzt auch in die Dienstraume der Be- 
horden, denen die Sorge fur die Ausbildung der Jugend 
und fur die Entwicklung und das Gedeihen der heimi- 
schen Industrie anvertraut ist.

Klutz, B imsindustrie

Die deutsche Wirtschaft stockt. Man sagt: Folgen des 
Krieges und der Wellkrise; aber zum guten Teil sind es 
Fehler der Regierung und ihrer Trager: der Parteien. In 
14 Jahren 20 Regierungen! W ie konnte da planmafiig 
gearbeitet werden. Man kam aus einem Extrem ins 
andere. Haben da Techniker und Finanzleute nicht mit- 
gesundigt? Nun mussen Millionen Erwerbsloser óffent
liche Mittel erhalten. Móglichst vielen Arbeit und Brot 
zu geben, ist die Aufgabe, die sich das neue, uberpartei- 
lich gebildete Kabinett von Schleicher gestellt hat. Man 
will Bodenbewegungen ausfuhren, bauen, siedeln. Drin- 
gend zu beriicksichtigen sind m. E. Kleinhauser mit Garten, 
damit sich die Besitzer auf alle Falle mit dem Nótigsten 
selbst versorgen kónnen. Sind Kleinhauser nicht auch 
wichtig im Falle eines Gaskrieges? Die vom Reich bereit- 
gestellten Mittel sind aber unzureichend. Konnte man 
da nicht auslandische Anleihen aufnehmen oder, noch 
besser, die noch immer im Strohsack und sonstwo ver- 
steckten Gelder, die schatzungsweise 2 Milliarden be- 
tragen sollen, dem Verkehr zufuhren? Nach einem Vor- 
schlag von Silvio Gsell uber Banknoten mit Umlauf- 
stempel ware es wohl zu erreichen. Vor allem móge die 
Regierung móglichst rasch handeln und Genehrtiigung 
und Finanzierung einfacher gestalten; denn: „Doppelt 
gibt, wer rasch gibt."

Kommerzienrat Dr. Malchow 
Dachpappenindustrie
Die Entwicklung unter der Papenregierung hat zu ge- 
wissen Hoffnungen auf eine Wirtschaftsbelebung Ver- 
cnlassung gegeben, well man glaubte, dafi die Regie- 
'ung mit einer stabilen politischen Entwicklung die so
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noty/endige ^oraussetzung auch fur eine ruhige W irt- 
sc aftseniwicklung geben w iirde; denn das Vertrauen 
Un_ 1'e teste Hand bedeuten heute mehr ais das geist- 
reiaiste Arbeits^beschaffungsprogramm. W ir erwarten, 

a auc die ochleicherregierung den aufgenommenen 
mcht aus der Hand lafit.

0t/ . d t u 'e Baustoffinduslrie gut tun, ihr Zentral-
p o em weiici o jn n  zu sehen.- wie sie ihre Produkłion 
zweckmafiig dem geringen Bedarf anpafit. Auch das 
i 1933 w,rd keine plótzliche und sprunghafte Ent- 
astung brmgen kónnen. Die Krisenzeit und hemmungs- 
lose Konkurrenz hat — leider unter Mitwirkung der 
Behorden — der Devise .„billig und schlecht" zum Siege 
verholfen. Es ist Aufgabe der mafigebenden Stellen, 
w ieder darauf hinzuweisen, dafi gerade in dieser Zeit 
der Qualitatsgedanke nicht aufgegeben werden darf
und die Parole lauten mufi „wirtschaftlich und gut".

Die Dachpappenindustrie ais Teil der Baustoffindustrie 
hat diesen Grundsatz immer verfochten. ohne bei den 
Behorden auf genugendes Verstandnis zu stofien. Das 
Pappdach ist in Deutschland vor fast 100 Jahren zur 
Einfuhrung gelangt, zu einer Zeit.. ais eine ahnliche 
Wirtschaftsnot wie heute zu den sparsamsten Baustoffen 
und Verfahren greifen liefi. Seit dieser Zeit hat sich
das flachę Dach und das Pappdach bewahrt. Die Dach
pappenindustrie versteht es nicht, wenn mafigebende
Reichsstellen das Pappdach in der Siedlung bekampfen, 
wahrend Lander und Privatsiedler es auf Grund ihrer 
Erfahrungen bevorzugt anwenden. Nicht Sentiments 
diirfen den Ausschlag bei der Beurteilung der W irt- 
schaftlichkeit geben. W ir hoffen, dafi von den zustan- 
digen Reichsstellen in Zukunft dem Pappdach die Be- 
deutung gegeben wird, die ihm zukommt, urn so mehr 
ais die Siedlung fur die Dachpappenindustrie auch im 
nachsten Jahr das Hauptgeschaft bilden wird, sofern 
man noch von einem solchen sprechen kann.

G e h e im ra t K ru ger, B rik e ttze n tra le  G. m . b. H.

Bei der Not unserer Zeit spielen die laufenden Aus- 
gaben fur die Warmeversorgung des Haushalts eine be- 
deutende Rolle. Aus diesem Grunde sollten bei Neu- 
und Umbauten Architekt und Bauherr den Fragen der 
geeignetsten und im Betriebe sparsamsten hauslichen 
Feuerstellen grófite Beachtung schenken. In Abkehr von 
den vielfach uberspannten Anspruchen an Wohnungs- 
gestaltung und -ausrustung vergangener Jahre mul5 
heute die hausliche Warmewirtschaft so zweckmćifiig und 
billig sein, dafi ihre laufenden Kosten fur das durch- 
schnittliche Einkommen tragbar sind. Bedenkt man aber, 
dafi uber 80 v. H. der deutschen Arbeitnehmer nicht mehr 
ais 200 RM monatlich verdienen. so sind der Auswahl 
der Heiz- und Kochanlagen in unseren Wohnungen recht 
enge Grenzen gezogen. Dies gilt vor allem fur den 
Massenbau stadtischer Kleinwohnungen und fur die 
landlichen Siedlungen, fur die nach den bisherigen prak- 
tischen Erfahrungen etwas anderes ais Wohnkuchen oder 
Einzelófen kaum in Frage kommen durften. Stehen dem 
Mieter sachgemaO gebaute Ofen und Herde zur Ver- 
fugung, so kann er durch richtige Bedienung und Ver- 
wendung eines in der Handhabung beauemen und aus- 
giebigen Brennstoffes sehr sparsam heizen und kochen. 
Aus diesen Erwagungen heraus hat sich die Verbraucher- 
schaft in uberwiegendem Mafie dem Braunkohlenbrikett 
zugewandt, das uber 38 v. H. des deutschen Bedarfs an 
Hausbrand liefert. Bei zukunftigen Bauten gilt es also, 
die wirtschaftlichen Vorteile der verschiedenen Heiz- und 
Kochanlagen fur den ieweils gegebenen Zweck zu er- 
kennen und gegeneinander abzuwagen. Rechtzeitiges 
enges Zusammenarbeiten des Heizungsfachmanns mit 
dem Architekten und Bauherrn wird dann dazu fuhren, 
dafi nur solche Heiz- und Kocheinrichtungen gewahlt 
werden, die bei beąuemer Benutzung und grófiter 
Dauerhaftigkeit im Gebrauch und Betrieb móglichst 
billig sind.

VERGUTUNG FUR PLANE UND KOSTENANSCHLAGE
Rechtsanwalt Dr. Paul Glass, Berlin-Charlottenburg

Die Frage, ob die besonderen Umstande, die zur Abgabe von Planen und Kostenanschlagen fuhren, die Forderung einer Honorierung recht- 
ferłigen, wird so oft an uns gestellł, dafi wir unseren juristischen M itarbeiter gebeten haben, die verschiedenen Móglichkeiten durch Ent- 
scheidungen hoherer und hóchster Instanz zu belegen. Das ist um so wichtiger, weil Gerichte unterer Instanz in diesen Fragen oft Urteile 
fa llen , durch die Unternehmer und Architekten nach unserer Auffassung zu ungiinstig abschneiden. Die Schriftleitung

Wann uber die Ausfuhrung eines Bauwerks angefertigte 
Kostenanschlage oder Zeichnungen besonders zu ver- 
guten sind, hangt von den Umstanden des einzelnen 
Falles ab. Der leitende Gesichtspunkt ist der, ob die 
Anfertigung oder Lieferung nur im Interesse des Bau
herrn erfo lgt ist (dann besteht i. d. R. eine Vergutungs- 
pflicht) oder hauptsachlich im Interesse des Herstellers 
(dann ist i. d. R. keine Vergutung zu bezahlen).
Aus der umfangreichen Rechtsprechung sind folgende 
Entscheidungen hervorzuheben:
1. Der Verfertiger von V o r a r b e i t e n ,  die dieser 
f r e i w i l l i g  oder auf eine Aufforderung eines anderen 
n u r  in  s e i n e m  e i g e n e n  I n t e r e s s e  gemacht hat, 
namentlich zu dem Zwecke.. um hierdurch den anderen 
Teil zur Erteilung des Auftrags auf das auszufiihrende 
W erk an ihn w illig  zu machen, ohne dafi er diesen Zweck 
schliefilich erreicht hat. k a n n  e i n  E n t g e l t  f u r  
d i e s e  A r b e i t e n  n i c h t  b e a n s p r u c h e n  (RGE. 
vom 13. Dez. 1910, Recht 15, Nr. 987; RG. Warneyer 
1911 Nr. 113; RG. vom 22. Jan. 1924, VII ZS. 393/23; 
29. Okt. 1926 VI ZS. VI 207/26); es liegt hier nur ein 
spezialisiertes Angebot vor, ob die Bauausfuhrung an

den Anfertiger des Proiekts erteilt oder abgelehnt w ird; 
fur derartige Vorarbeiten zwecks Bewerbung um die 
Werkherstellung kann n u r  b e i  b e s o n d e r e r  A b -  
r e d e  ein Vergiitung verlangt werden (Recht 24 Nr. 389, 
Warneyer 23/24. Nr. 136).
Wenn der Unternehmer. vom Besteller zur Abgabe von 
Geboten aufgefordert. in Verbindung mit diesen Zeich- 
nung und Kostenanschlag eingereicht hat, damit sich der 
Besteller schlussig machen kann, so hat der Besteller eine 
Vergutung nicht zu leisten (Seuff. Arch. 34 Nr. 114, 47 
Nr. 25). Es liegt in diesem Falle kein auf die Anferti
gung der Zeichnung und des Kostenanschlages gerich- 
teter Werkvertrag vor, sondern nur ein spezialisiertes 
Angebot. Eine Vergutung ist namentlich dann nicht zu 
zahlen, wenn derartige Arbeiten im Submissionsver- 
fahren von den Bewerbern ihren Geboten beigefugt und 
diese Angebote nachtraglich nicht berucksichtigt werden. 
W ar von dem Besteller ein W e t t b e w e r b  derart ver- 
anstaltet, dafi er eine Anzahl von Architekten und Unter- 
nehmern zur Einreichung von Entwurfen fur den Bau auf- 
forderte, um sich uber das Bauproiekt schlussig zu wer
den, so braucht er in  d e r  R e g e l  k e i n e  V e r -
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g ii t u n g fiir die Arbeiten zu leisten, falls es nicht zur 
Ausfiihrung des Werkes auf Grund des eingereichten Bau- 
entwurfs kommt. A n d e r s . ,  wenn der Besteller um seine 
Entschlieftungen u ber die Herstellung des Baues zu 
treffen, Architekten oder Unternehmern y e r t r a g l i c h  
d e n  A u f t r a g  e r t e i l t ,  fur ihn ein Projekt auszu- 
arbeiten (RG. 29. Okt. 1926, 6. ZS. Jur. Rundsch. Rspr. 
1927, S. 8, Leipz. Ztschr. 1927, 530; vgl. auch Stuttgart- 
Entsch. v. 28. Febr. 1922, Wurtt. Z. Spr. Beil. 22, S. 73; 
RGE. Warneyer, Erg. Bd. 1911, S. 120, Nr. 113, Recht 
1911, Nr. 985—987).
F iir  d ie  A n n a h m e  e i n e s  s p e z i a l i s i e r t e n  
A n g e b o t s  (das nicht zu verguten ist) und g e g e n  
e i n e n  W e r k v e r t r a g  auf Herstellung eines Kosten- 
anschlages spricht die ausdruckliche Mitteilung, d a 6 d e r  
U n t e r n e h m e r  mi t  an  d e r e ń  F i r m e n  k o n k u r -  
r i e r e n  mu s s e  (OLG. Breslau v. 26. Marz 1909, R.OLG. 
Bd. 20, S. 207).
Hat der Bauherr den Entschluft, zu bauen, bereits ge- 
faftt und fordert er zum Zwecke der Ermittelung des 
gunstigsten Angebots Bauzeichnungen, Entwurfe und 
Kostenanschlage ein, so dienen diese der Bewerbung um 
den Bauauftrag, also dem Interesse des Bauuntemehmers 
und brauchen nicht vergiitet zu werden (Seuff. Arch. 47, 
Nr. 25).
Fur Bauzeichnungen, die ais Bewerbung um den Bau 
eingereicht werden, kann der Unternehmer mangels be- 
sonderer Vereinbarung keine Vergutung verlangen, e s 
s e i d e n n ,  da f t  d e r  B e s t e l l e r  s i e z u m Bau 
t a t s a c ł i l i c h  v e r w e r t e t  o d e r  zu s e i n e r  
U n t e r r i c h t u n g  ii b e r  d i e  K o s t e n  d es  B a u e s  
b e n u t z t  h a t  (OLG. Celle. Entsch. v. 26. Juni 1909 in 
Recht 1914, S. 1530; Rechtspr. d. OLG. Bd. 20, S. 205; 
OLG. Kiel v. 15. Jan. 1916 in Schlesw.-Holst. Anz. 1916,
S. 124, Warneyer Jahrbuch 1916 zu § 632).
2. W ill sich der B a u l u s t i g e ,  um w e g e n  d e r  ev t l .  
A u s f u h r u n g  de s  B a u e s  i i b e r h a u p t  e r s t  zu 
e i n e m  E n t s c h l u f t  zu ko  mm e n ,  einen Uberblick 
iiber die Kosten verschaffen und beauftragt er zu diesem 
Zwecke einen Bauunternehmer mit der Anfertigung des 
Bauplanes und eines Kostenanschlages, so b i l d  et  
d i e s e r  e i n e  s e l b s t a n d i g e  A r b e i t  f i i r  s i c h  
und muf t  v e r g ii t e t w e r d e n ,  auch wenn es nicht 
zur Ausfuhrung des Werkes kommt. Die Entscheidung ist 
darauf abzustellen, ob die Beteiligten beabsichtigten, die 
Herstellung der Vorarbeiten zum Gegenstande eines 
(Werk-) Vertrags zu machen. Nur in einem solchen Falle 
kann der Hersteller der Arbeiten eine Vergiitung dafiir 
erwarten (RG. 22. Jan. 1924 VII. ZS. Warneyer Rspr. 23/24 
Nr. 136, Warneyer Jahrbuch 1924 zu § 632 Entsch. Nr. 2). 
Sollen die im Einverstandnis mit dem B a u l u s t i g e n  
angefertigten Entwurfe dazu dienen, diesem ein Bild von 
der Art und dem Aussehen eines Hauses. wie es seinen 
Wunschen entspricht, sowie von den Kosten und Aus- 
fuhrungsmóglichkeiten zu geben, ih m  a l s o  K l a r h e i t  
f u r  s e i n e  B a u a b s i c h t e n  zu s c h a f f e n  und die 
entgultige Entscheidung iiber die Ausfuhrung des Baues 
vorzubereiten, so sind sie in der Regel kein bloftes An- 
gebot mehr, sondern e i n e  v e r t r a g l i c h e  Le i -  
s t u n g ,  d i e  z u v e r g u t e n  i s t  (so Urteil des Kam- 
mergerichts vom 28. Febr. 1928, 25. U. 5130/27, Reichsge- 
richt vom 16. Jan. 1914, VII. 351/13, vom 23. Dez. 1910, 
VII 45/10). Selbst wenn die Piane in derartigen Fallen 
nicht zur Ausfuhrung gelangen, haben sie doch einen 
selbstandigen Wert fur den Baulustigen, der auf Grund 
von ihnen erkennen konnte, ob und wie er in der Lage 
ist, zu bauen, und der danach seine wirtschaftlichen Ent- 
scheidungen treffen konnte. Es ist daher nicht unbillig, 
wenn in solchen Fallen dem Architekten eine Vergiitung 
fiir seine vertragliche Leistung zugesprochen wird.

Fur V o r a r b e i t e n  z u r  A u s f u h r u n g  e i n e s B a u -  
w e r k e s  kann der Architekt ohne ausdruckliche Abrede 
eine V e r g i i t u n g  f o r d e r n ,  wenn ihm entgegen der 
anfanglichen Absicht die B a u a u s f u h r u n g  n i c h t  
i i b e r t r a g e n  w i r d .  Die Umstande sind aber darauf 
zu priifen ob die Enschlieftungsfrist des Auftraggebers 
schon abgelaufen ist (RG. VII. 20. Sept. 1929, 10/29, 
Salzm. Z. 1929, 1454bei Sórgel 1930, S. 140 zu § 632). 
Entscheidend ist, ob die Beteiligten beabsichtigen, die 
Herstellung der Vorarbeiten zum Gegenstand eines Ver- 
trages zu machen. Dabei kommt es aber nicht auf den 
inneren Willen des Bestellers an, sondern darauf, ob der 
Unternehmer eine Arbeit geliefert hat, bei dereń Ent- 
gegennahme der Besteller erkennen konnte und muftte, 
daft ihre Herstellung nur gegen eine Vergutung zu er
warten war (vgl. RGE. VI. 207/26 vom 29. Okt. 1926, 
Recht 26 Nr. 2424, D. J. Ztg. 26, Nr. 1020; R.OLG. 34, S. 40 
(Karlsruhe).
Wenn ein Baumeister ein Bauprojekt mit Zeichnungen 
und Kostenanschlagen liefert, die Ausfuhrung des Baues 
aber nicht iibertragen erhalt, so kann er jedenfalls dann 
eine Vergiitung verlangen, w e n n  es s i c h  um V o r -  
a r b e i t e n  h a n  d e l t ,  d i e  n a c h  U m f a n g  u n d  
W e r t  w e i t  i i b e r  d e n  R a h m e n  e i n e s  A n g e 
b o t s  h i n a u s g e h e n  und er sie zwar nach Erbieten 
seinerseits, aber nach Erklarung des Einverstandnisses des 
anderen Teiles hergestellt hat. und zwar nicht etwa ais 
Mittel der Bewerbung, um die Ubertragung des Werkes, 
sondern um dem anderen Teile ein ungefahres Bild iiber 
die Art und die Kosten der Ausfiihrung zu geben, damit 
er imstande sein solle, mit Konkurrenzfirmen in Verhand- 
lung zu treten. D a r a u f ,  d a f t  d e r  a n d e r e  T e i l  
d e n  i n n e r e n  W i l l e n  h a 11 e . s i c h  z u r  B e z a h -  
l u n g  e i n e r  V e r g i i t u n g  n i c h t  zu  v e r p f l i c h -  
t e n ,  k o m m t  es n i c h t  an  (RG. 16. Jan. 1914, VII. ZS. 
Warn. Rechtspr. 1914, Nr. 117, Warneyer Jahrb. 1914 
§ 632 Nr. 1).
Wenn ein anerkannt tiichtiger Baumeister mit der Anfer
tigung von Entwiirfen und Planen zu einem groften Werke 
betraut wird, die ein umfangreiches technisches und 
kiinstlerisches Kónnen voraussetzen, so ist anzunehmen, 
daft die Herstellung nur gegen Vergiitung erwartet wer
den konnte (Kolmar 8. Mai 1913, Els. Lothr. Ztg. 39, S. 132, 
Warneyer Jahrb. 1914, § 132, Nr. 2).
Wenn der Besteller erkannt hat, daft es sich nicht um ein- 
fache Pausen, sondern um eine erhebliche Mehrleistung 
des Ausfijhrenden handelt und wenn er gleichwohl dem 
letzteren A b a n d e r u n g s w i i n s c h e  a u f t e r t e  u n d  
d i e  Z e i c h n u n g e n  f i i r  s e i n e  Z w e c k e  g e g e n -  
i i b e r  d e n  G e l d l e u t e n  v e r w e n d e t e ,  so laftt 
sich der Schluft, daft er die Mehrleistungen gebilligt habe 
und auch vergiiten musse, nicht durch die Erwagung aus- 
schalten, daft er nicht erkannt zu haben brauche, daft es 
sich um einen Entwurf im Sinne der Gebiihrenordnung 
handele, der mit vielen tausend Mark zu vergiiten sei 
(RG. III. 342/29. vom 4. Juli 1930).
Wenn z u n a c h s t  z w a r  u n v e r b i n d l i c h  u n d  
k o s t e n l o s  ein vorlaufiger Entwurf geliefert wird, d ie  
B e a r b e i t u n g  a b e r  i m E i n v e r s t a n d n i s mi t  
d e m B a u l u s t i g e n  w e i t e r g e h t ,  die Piane be- 
sprochen und geandert werden und sich die Arbeit all
mahlich zu einem vóllig durchgearbeiteten Bauprojekt 
verdichtet, so nimmt das Urteil des Kammergerichts 25. U. 
5130/27, e i n e n  V e r t r  a g an.. wenn sich aus der Art 
der Arbeiten ergibt, daft sie schon ein Teil der Arbeiten 
sind, die bei der Errichtung eines Hauses iedenfalls her
gestellt werden miissen und ohne die der gewiinschte 
Bau nicht begonnen werden kann.
W e r d e n  d i e  P i a n e  v o m  B a u h e r r n  u n t e r -  
s c h r i e b e n  u n d  d e r  B a u p o l i z e i  z w e c k s  E r -

28



t e i I u n g e i n e r  G e n e h m i g u n g  e i n g e r e i c h t ,  
so l i e g t  d a r i n  i m Z w e i f e l  e i n e  A n n a h m e ,  
a u s  d e r  a u c h  d i e  V e r g i j t u n g s p f l i c h t  f o l g t .  
Ebenso ist es, wenn die Piane anderen Behórden gegen
uber ais Unterlage fur Verhandlungen vom Bauherrn be- 
nutzt werden. insbesondere aber auch zu Verhandlungen 
uber Finanzierung bei Behórden und Finanzleuten (so 
Reichsgericht vom 4. Juli 1930, III 342/29, RG. v. 1. Mai 
1917 in Recht 17, Nr. 1402).

D e s g l e i c h e n  l i e g t  e i n e  A n n a h m e  a i s  V e r - 
t r a g s l e i s t u n g  d a n n  v o r ,  w e n n  d e r  B a u -  
h e r r  d i e  i h m z u n a c h s t  k o s t e n l o s  a i s  
O f f e r t e  g e l i e f e r t e n  P i a n e  a n d e r e n  A r c h i 
t e k t e n  z u r  w e  i t e r e n  B e a r b e i t u n a  u b e r -  
l a f i t .

Die starkste Annahme von Planen im eigenen Interesse 
des Bauherrn liegt selbstverstandlich in einer Bauausfuh- 
rung nach ihnen. Soweit in solchen Fallen aber ein Ver- 
trag nicht vorliegt, kann ein Anspruch aus ungerechtfer- 
tigter Bereicherung in Frage kommen (OLG. Dresden in 
Seuff. Archiv Bd. 73, S. 80 f f ., Bd. 69, S. 236).
Werden ubrigens P i a n e  a n g e n o m m e n ,  so s i n d  
d i e  g e l e i s t e t e n  A r b e i t e n  i m v o II e n U m - 
f a n g e  z u  v e r g u t e n ,  a u c h  w e n n  d i e  e r s t e n  
v o r b e r e i t e n d e n  A r b e i t e n  a u s d r u c k l i c h  
k o s t e n l o s  g e l i e f e r t  w o r d e n  s i nd .  Ist also 
zunachst ein unverbindlicher Vorentwurf geliefert und 
dann auf Bestellung ein Baupolizeiprojekt angefertigt 
worden, so ist nicht nur dieses, sondern auch der zu- 
nachst kostenlos vorgelegte Vorentwurf zu verguten. 
Denn die Zusicherung der U n v e r b i n d l i c h k e i t  von 
Entwurfen g i l t n a t u r l i c h n u r f u r  d e n  F a l i ,  d af t  
s i e  n i c h t  a n g e n o m m e n  w e r d e n  und es zu kei- 
nem Auftrage auf Bearbeitung der Piane kommt. Ist 
letzteres aber der Fali. so mufi die ganze Arbeit, auch

die zunachst unverbindlich hergestellte Zeichnung, be- 
zahlt werden (Urteil des Kammergerichts vom 24. Sept. 
1930, 29. U. 8673 29).
3. Abschliefiend sei noch bemerkh
Die gerichtlichen Entscheidungen beziehen sich uberwie- 
gend auf Bauunternehmer.
Was den Unterschied zwischen Architekt und Unter- 
nehmer betrifft, so bezieht ersterer seine Entlohnung nur 
aus seinen geistigen Leistungen, namlich den Entwurfen 
und evtl. der Bauoberleitung, der Unternehmer dagegen 
aus dem Unternehmergewinn bei der Ausfuhrung. Der 
Unternehmer la fit sich sein Projekt auch im allgemeinen 
nicht besonders bezahlen, sondern rechnet die Kosten 
im Bauanschlag mit ein. Er wird aufierdem in viel weiter- 
gehendem Mafie unverbindlich Piane machen kónnen, 
da er sich am Gewinn des Bauausfuhrungsauftrages 
schadlos halten kann, und es wird daher beim Bauunter
nehmer haufig die Vermutung dafur sprechen, dafi er 
die Vorarbeiten ijberwiegend im eigenen Interesse 
zwecks Erlangung des Bauauftrages und demgemafi 
kostenlos geleistet hat. B e i d e m  A r c h i t e k t e n  
w i r d  d a g e g e n  d i e  F r a g e ,  o b  d e n  U m s t a n -  
d e n  n a c h  d i e  L e i s t u n g  n u r  g e g e n  e i n e  V e r - 
g u t u n g  zu e r w a r t e n  w a r ,  i n w e i t g e h e n d e m  
M a f i e  zu  b e j a  h e n  se i n .  Insbesondere ist die oft 
vom Bauherrn vorgebrachte Annahme, der Architekt habe 
die Vorarbeiten kostenlos in seinem Interesse zu leisten, 
weil er dadurch fur sich die Ubertragung der Bauober
leitung habe erreichen wollen, unberechtigt. Denn von 
der gesamten Vergutung, die fur den Architekten in Frage 
kommt, entfallen nach den Bestimmungen der Gebuhren- 
ordnung 75 v. H. auf die Planung usw. und nur 25 v. H. 
auf die Bauoberleitung. Es ist deshalb nicht anzunehmen, 
daft der Architekt, um spater 25 v. H. des Gesamthonorars 
durch die Bauoberleitung zu verdienen, auf 75 v. H. des 
Honorars verzichten sollte.

ZW EIFELSFRAGEN BEI DER 
DES ARCHITEKTEN
Die Frage, inwieweit die Architekten in Preufien von der 
Gewerbesteuer betroffen werden, ist nach der Einbe- 
ziehung der freien Berufe in die Gewerbesteuer seit dem 
1. April 1930 in mancher Hinsicht zweifelhaft geworden. 
Wahrend friiher gesetzlich naher bezeichnete Berufe, 
wie die Ausubung einer „kunstlerischen Tatigkeit" ohne 
weiteres von der Gewerbesteuer befreit waren, ist die 
Gewerbesteuerfreiheit heute auf die „Ausubung eines 
der reinen Kunst oder der reinen Wissenschaft gewid- 
meten freien Berufs" bschrankt. Gegenuber den Ge- 
werbebetrieben sind die freien Berufe insofern begun- 
stigt, ais sie von dem steuerpflichtigen Gewerbeertrage 
nicht nur 1500 RM, sondern 6000 RM in Abzug bringen 
kónnen.
Fur die Architekten hatte der Finanzminister in der An- 
weisung vom 31. Mai 1930 (FinMinBI. S. 61) von vorn- 
herein den Standpunkt vertreten, dafi sie zu den steuer
pflichtigen freien Berufen rechnen. Demgegenuber wird 
in dem Kommentar der Referenten im Preufiischen 
Finanzministerium Dr. Hog-Ahrens „Die Preufiische Ge
werbesteuer" (Nachtrag S. 74) die Auffassung vertreten, 
dafi die Berufstatigkeit des Architekten zu den freien 
Berufen zu rechnen ist. Die Architekten sollen steuerfrei 
sein, wenn es sich um eine rein wissenschaftliche oder 
kunstlerische Tatigkeit handelt, wobei der Architekt ent- 
sprechend der bisherigen Rechtsprechung ais Bau- 
kiinstler angesehen wurde. Sofern diese Voraus- 
setzungen nicht zutreffen, soli auch die Ausubung eines
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freien Berufes nicht vorliegen. Dieser Standpunkt ist 
und wird auch heute noch in die Praxis von den Steuer- 
behórden vielfach vertreten. Sie ist jedoch durch die 
neue Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 
uberholt.
Die Tatigkeit des Architekten ist nach einer Entscheidung 
vom 22. Marz 1932 (VIII St. 2/32 RVBI. S. 951) nicht ais 
Ausubung eines der „reinen Kunst" gewidmeten freien 
Berufs ganz von der Gewerbesteuer befreit. Der kunst
lerische Beruf mufi, wie das Oberverwaltungsgericht aus- 
fuhrt, nach dem Gesetz auf „schópferische oder for- 
schende Lehr-, Vortrags- und Prufungstatigkeit sowie auf 
schriftstellerische Tatigkeit beschrankt" sein. Beim Archi
tekten kommt im allgemeinen von diesen Tatigkeiten 
allein die „schópferische" in Betracht. Auf diese mufi, 
wie das Oberverwaltungsgericht sagt, „der kunstlerische 
Beruf" beschrankt sein. Diese Voraussetzung ist nur 
dann erfullt, wenn lediglich eine schópferische Tatigkeit 
auf dem Gebiete der Kunst ausgeubt wird. Der Kunstler 
mufi sich also darauf beschranken, Kunstwerke zu 
schaffen, die sich ais Ausdruck einer individuellen kunst
lerischen Leistung darstellen. Von einer ausschliefilich 
schópferischen, kunstlerischen Tatigkeit kann aber dann 
nicht mehr gesprochen werden, wenn das Kunstwerk 
nicht wesentlich nur um seiner selbst willen geschaffen 
wird, sondern Gebrauchszwecken dienen soli. In diesem 
Falle tritt zu der schópferisch-kunstlerischen Tatigkeit noch 
eine andere Tatigkeit hinzu, die auf technische und
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wirtschaftliche Ziele gerichtet ist, iedenfalls mit schópfe- 
rischer Kunst allein nichts zu tun hat. Der Architekt, der 
Nutzbauten, wenn auch von kunstierischem Wert, ent 
w irft und zum Teil auch die Ausfiihrung uberwacht.. ubt 
keine rein kunstlerische Tatigkeit aus, vielmehr betatigt 
er sich auf dem Gebiet der sogenannten angewandten 
Kunst, die auch nach dem Sprachgebrauch im Gegensatz 
zu der reinen Kunst steht. Reine Kunst ist eine solche, 
die lediglich der asthetischen Darstellung dient, also 
keine Nutzlichkeitszwecke daneben verfolgt, es sei denn, 
dafi diese Zwecke hinter der asthetischen Wirkung vóllig 
zurucktreten. Hierzu gehórt weder das Kunstgewerbe 
noch die Baukunst, letztere iedenfalls dann nicht, wenn 
sie Nutzbauten zum Gegenstande hat".
Das Oberverwaltungsgericht verneint auch die Frage, dafi 
die „wahren Kunstler" unter den Architekten befreit sein 
mufiten. Zu einer derartigen Unterscheidung biete das 
Gesetz keine Handhabe. Auf den Grad der kunstle
rischen Leistung komme es bei der Frage der „kunstlerisch- 
schópferischen Tatigkeit" nicht an. Auch minderwertige 
Kunstwerke kónnten eine schópferische Leistung dar- 
stellen, sofern nur eine originelle kunstlerische Idee in 
ihnen zum Ausdruck komme.
Schliefilich fragt es sich, ob etwa die Tatigkeit eines 
Architekten insoweit ais Ausubung einer reinen Kunst an- 
gesehen werden kann, ais er k u n s t l e r i s c h e  E n t 
w u r f s z e i c h n u n g e n  f u r  B a u t e n  hergestellt hat. 
Entwurfszeichnungen kónnen nach Auffassung des Ober- 
verwaltungsgerichts allerdings Erzeugnisse der reinen 
Kunst darstellen, sofern sie namlich wie die Werke eines

Malers Zeichners oder Graphikers auf den Zweck der 
asthetischen Wirkung beschrankt und damit Selbstzweck 
sind D!es ist aber nach Ansicht des Oberverwaltungs- 
gerichts ein bei architektonischen Entwurfszeichnungen 
hóchst seltener Fali. Es darf sich jedenfalls nicht lediglich 
um skizzenhaft angelegte Entwiirfe handeln, die nur eine 
Anschauung von der aufieren Gestaltung der geplanten 
Bauwerke geben, ohne darauf abgestellt zu sein, fur sich, 
losgelóst von ihrem eigentlichen Zweck. eine asthetische 
Wirkung auf den Beschauer zu erzielen.
Hiernach wird es nur in Ausnahmefallen fur den Archi
tekten móglich sein, vóllige Befreiung von der Gewerbe- 
steuer zu erreichen, da die Voraussetzung, dafi die Aus
ubung eines der „reinen Kunst" gewidmeten freien Be- 
rufs vorliegt, im allgemeinen nicht gegeben ist. Dagegen 
ist es nicht zweifelhaft, dafi der Architekt ais Angehóriger 
eines freien Berufes entsprechend der ministeriellen An- 
weisung vom 31. Mai 1930 den hóheren steuerfreien Be- 
trag von 6000 RM fur sich in Anspruch nehmen kann. In- 
wieweit eine baukunstlerische Tatigkeit im Sinne der 
friiheren Rechtsprechung vorliegt, wird auch weiterhin in 
erster Linie fur Architekten von Bedeutung sein, die eine 
„aufiere Anerkennung" durch Bestehen einer staatlichen 
Priifung oder dergleichen nicht erlangt haben. Eine frei- 
berufliche Tatigkeit setzt aber auch im ubrigen voraus, 
dafi der Architekt wenigstens in der Regel Bauausfuh- 
rungen nicht ubernimmt. Die grundsatzliche Ubernahme 
von Bauausfuhrungen macht das Architekturburo zu einem 
gewerblichen Unternehmen. Der Abzug vom Gewerbe- 
ertrage ist in diesem Falle auf 1500 RM beschrankt.

H aftung fu r Versehen eines statischen Prufungsamtes

Die Notwendigkeit, auch den schwach besetzten Ge- 
meindebaupolizeien die richtige Nachpriifung der ein- 
gereichten Baugesuche nach der statischen Seite hin zu 
ermóglichen, fuhrte bereits vor langerem dazu, dafi sich 
auf Anregung der Regierung jeweils in den einzelnen 
Provinzen eine Grofigemeinde zum Ausbau eines so
genannten statischen Prufungsamts (PrA) entschlofi, das 
dann von allen zum Bezirk gehórenden, umliegenden 
Gemeinden bei schwierigeren Fallen, wie selbstverstdnd- 
lich auch von der Muttergemeinde in Anspruch genommen 
wurde. Ein solches PrA erhebt fur seine Tatigkeit eine 
Gebuhr, die von den Baupolizeien bei der Genehmigung 
ais Auslagen berechnet werden; es ressortiert auch im 
Etat und Instanzenzug sehr selbstandig. Den Etat gleicht 
es durch die erhobenen Gebuhren aus. Seine Beamten 
unterstehen direkt der Aufsicht des Gemeindedirigenten. 
Letzthin ist nun mehrfach die interessante Frage akut ge- 
worden, wer dem Bauherrn fur den Schaden haftet, der 
durch ein schuldhaftes Versehen eines solchen PrA eintritt. 
Ausscheiden kann die Untersuchung, inwieweit die An- 
stellungsgemeinde des PrA fur ein Versehen ihres Be
amten einzustehen hat, das bei einem von ihr selbst 
genehmigten Baugesuch passiert, weil sie hier ja un- 
mittelbar haftet.

Wie aber ist es, wenn die Genehmigungsbehórde im 
Wege der Amtshilfe das PrA oder in Parallele dazu etwa 
eine Privatperson um die Nachpriifung des Baugesuchs 
angegangen hat. Letzteres ware denkbar in Fallen, wo 
das Baugesuch eine bautechnische Neuheit behandelt, 
und der Rat einer Koryphae auf diesem Gebiet erwunscht 
erscheint. Kann sich dann etwa die genehmigende Stelle 
damit entlasten, dafi sie alles nach § 831 BGB Not- 
wendige getan hat, indem sie das anerkannte gute PrA 
oder sogar die private Koryphae zur Unterstutzung ihrer 
Genehmigungsentscheidung anging? Diese Frage ist zu 
verneinen.

Auf das Verhaltnis zwischen Bauherrn und Baupolizei- 
behórde kónnen zwar nicht die Grundsatze der ver- 
scharften Vertragshaftung auch fur den Erfullungsgehilfen 
angewandt werden.. weil es sich bei der Genehmigung 
eines Baugesuchs nicht um einen Vertrag, sondern um 
einen reinen Verwaltungsakt handelt. D i e s e r  V e r -  
w a l t u n g s a k t  ist aber a is  e i n h e i t l i c h e s  
G a n z e s  zu b e t r a c h t e n .  Es kann dem Aufien- 
stehenden, auch dem Bauherrn, yóllig gleichgultig sein, 
welcher Mittel sich die Behórde bedient hat, um zu ihrem 
Entschlufi, zur Genehmigung seines Baugesuchs zu kom- 
men, ob sie etwa im Wege des Privatvertrags einen 
Privaten mit dem Nachrechnen des Gesuchs, oder ob sie 
im Wege der Amtshilfe eine andere Behórde angegangen 
hat. Der Aufienstehende hat |a auch in den meisten 
Fallen gar keine Móglichkeit, irgendwie zu prufen, von 
welcher Dienststelle der Fehler gemacht wurde. Er braucht 
auch nicht etwa vorzutragen, dafi die verpflichtete Privat- 
person hinsichtlich der Prufung des Gesuchs ais Beamter 
zu gelten habe, weil der Fehler und das Verschulden in 
der Genehmigung selbst liegt. Die genehmigende Be
hórde, auch wenn sie im Wege der Amtshilfe das PrA 
ersucht haben sollte, kann sich gar nicht nach den Grund- 
satzen der unerlaubten Handlung entlasten. Sie haftet 
immer aus der Einheitlichkeit ihres Aktes heraus und in- 
sofern ahnlich wie aus § 278 BGB. Bei von auswarts 
hereingereichten statischen Berechnungen haftet die An- 
stellungsbehórde dem Bauherrn nicht, auch nicht subsidiar 
aus dem Grunde, weil sie Zahlstelle ist. Sie hat mit dem 
Baugesuch ais solchen nichts zu tun.. sondern nur mit der 
Behórde, von welcher sie um Amtshilfe gebeten wurde. 
Ihre Hilfestellung gilt ais Bestandteil des Verwaltungs- 
akts der genehmigenden Behórde. Die Regrefifrage der 
Genehmigungsbehórde zur Anstellungsbehórde des PrA- 
Beamten kann hier unbeachtet bleiben. Grundsatzlich 
besteht die Regrefimóglichkeit.

Rechtsanwaltt Dr. jur. Erich Engelhard, Dortmund
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DENKM AL UND LANDBAUKUNST

16 nac o gen en Ausfuhrungen, uber d ie  w ir eine Aussprache eróffnen, befassen sich mit der EinfOgung von Ehrenzeichen fur d ie  Toten des 
rieges in andstadte und Dórfer. Eine W urd igung d e r M ałe  der Kriegsopfer in den GroOstadten, d ie  ihren Plotz vorw iegend auf Friedhófen

o er in runanlagen gefunden haben Stadtbaukunst im strengen Sinn des W ortes scheidet somit aus —, fo lg t gelegentlich. Die Schriftleitung

Es gibt nicht viele Gemeinden und Verbande mehr in 
Deutschland, die nicht den Toten des Weltkrieges ein 
Denkmal geweiht hatten. Tausendfaltig sind die Formen, 
die man fand, mannigfach der verwendete Werkstoff. 
Das W ort „Denkmal" steht nicht frei und rein im Klange 
vor unserem Geiste. Zuviel von gewolltem Schmuckwert, 
von befremdender Zwecksetzung und kunstlicher Feier- 
tagsstimmung liegt darin. Zu deutlich fuhlt man allzuoft 
die Arbeit der Denkmalskommissionen heraus, ihre Be- 
ratungen, ihre Schwierigkeiten und die endlich mit vieler 
Muhe erreichte Einigung, d. h. das Zugestandnis.
Ein Ehrenzeichen, das in erster Linie Schmuckstuck einer 
womóglich erst dafur geschaffenen Anlage, einer Strafte, 
eines Platzes ist, lóst ein schmerzliches Gefuhl im feiner 
empfindenden Menschen aus. Um der Wahrheit willen 
mul) die allerstrengste Zwecksetzung verlangt werden. 
W ird sie erreicht, dann erfullt sie die gleichfalls zu er- 
hebende Fórderung nach einer organischen Eingliederung 
in die Umwelt. Das Ehrenmal fur die Toten des Grofien 
Krieges w ird dann sehr rasch ein Stuck der alltaglichen 
W elt werden, so alltaglich, daft es — vermeintlich uber- 
sehen — dennoch immer gesehen wird. In tausend Ge- 
dankenverbindungen gegenwartig, predigt es doch immer 
und uberall seinen Sinn und geht auf diese Weise un- 
bewuftt und rasch in das an spatere Geschlechter zu 
uberliefernde Erbgut ein.
Es ist schwer, hierzu einen sinnfalligen Vergleich zu 
bringen (Abb. 4). Welche Gemeinde, welcher Yerband,

in dem alle Sitz und Stimme haben, kann fur solche 
Gedanken groft und weit genug denken? Zuviel 
wird den Belangen der Gegenwart, dem Bedurfnis der 
Hinterbliebenen geopfert, die an „Stiller Statte" ihrer 
Toten gedenken wollen, zu stark ist das Bedurfnis der 
heute Lebenden nach Aufmarschen und Feierlichkeiten 
vor dem Denkmal, zu groft ist die Versuchung der Land- 
stadt und des Dorfes, die Groftstadt nachzuahmen.

Tausende von Ehrenzeichen sind geschaffen worden, seit 
der Weltkrieg zu Ende ging. Aber bei wie vielen ist das 
erfullt, was man schlechthin fordem mufi>? Hier, wo das 
heiligste Fuhlen des Volkes seinen Ausdruck finden sollte, 
da entstanden, bildlich gesprochen, bestenfalls nur Kunst- 
drucke, zumeist nur schlechte Photographien einer seelen- 
losen, mechanisierten, in zusammenhanglose Einzelgebiete 
aufgelósten Zeit. Ein Beispiei (Abb. 1): So a l s o  s i e h t  
u n s e r e  H e i m a t  a u s ,  a u f  d i e  w i r  s t o l z  s e i n  
u n d  d u r c h  d e r e ń  a u f i e r e n  E i n d r u c k w i r  a u f  
E n k e l u n d E n k e l k i n d e r i n n a t i o n a l e m S i n n e  
e i n w i r k e n  w o l l e n !  Ich bitte den Leser, bei dieser 
Bildwiedergabe etwas zu verweilen; sie ist in mehr- 
fachem Sinne lehrreich. Sie zeigt vor allem, dafl schon 
zu Beginn der zweiten Halfte des vergangenen Jahr- 
hunderts das Einfuhlungsvermógen in vorhandene Situa- 
tionen verlorengegangen war. Das der Kirche vor- 
gelagerte Rathaus ist an sich ein durchaus annehmbarer 
Baukórper, der jedoch ais Mafistabsverirrung bezeichnet

1 M arkische Landstadt. Das aus der zweiten H alfte des vorigen Jahrhunderts stammende Rathaus la flt deutlich den M onge l an Einfugungsvermógen 
in G eaebenheiten  erkennen, w oh ingegen d e r kleine Fachwerkbau vo r d e r Kirche ein Beleg fur vorzug(ich angew andte Landbaukunst ist. Vor dem 
Rathaus steht das Denkmal von 1870/71, im B ilde ha lb  durchschnitten von dem vor kurzem aufgestellten Ehrenzeichen d e r Toten des W eltkrieges
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2 Einfache Steintafel an einer Landkirche

werden mufi. W ie vortrefflich wirkt dagegen der kleine 
Fachwerkbau. Das Denkmal der Gefallenen des Krieges 
von 1870/71 fand seine Aufstellung auf dem Marktplatze 
vor dem Rathaus. Es wird im Bilde halb durchschnitten 
durch die merkwurdige Steinkommode, die ein (nach Aus- 
sage von Ortseingesessenen „ b e r u  hm t er " )  Kunstler 
anscheinend dort zu gelegentlicher Abholung stehen liefi. 
Mit Absicht habe ich den alten, eisernen Brunnenstock 
und seinen neuzeitlichen Nachbarn, den Hydranten, mit 
auf das Bild genommen. Lag es doch nahe, hier eine 
Vereinigung dieser beiden „Zierstucke" anzustreben, etwa 
in Form eines bescheidenen Marktbrunnens, wenn schon 
unter allen Umstanden der Marktplatz zur Aufstellung 
eines Ehrenzeichens bestimmt war. Sehr wahrscheinlich 
hatte man besser getan, jungste Vergangenheit mit dem 
altesten Zeugen der Geschichte dieser sehr reizvollen 
Landstadt zu verknupfen durch Anlehnung an die schóne, 
alte Kirche.
Ein anderes Beispiel. Die Stadt P. ist bekannt durch ihre 
besonders wertvollen alten Bauten. Sie ist ebenso be
kannt durch die Haufung mafistabslos grofier Denkmaler 
auf dem Marktplatz. Mehrere Wehrturme der alten 
Stadtbefestigung stehen heute inmitten des Stadtbildes. 
Eine bessere Gelegenheit, einen dieser Zeugen einer 
grofien Vergangenheit zum Denkmal zu erheben, gab es 
wohl kaum. Doch weit entfernt davon, sich mit einem 
schlichten Steinepitaph an einem der Turme zu begnugen, 
mufiten unter erheblichem Aufwande neue Grunanlagen 
geschaffen werden, in dereń Mitte auf einem ange- 
schutteten Hugel eine Plastik sich erhebt. Ihr Sockel tragt 
die Jahreszahlen 1914— 1918. Mufi dieses Mai in P. 
stehen? Durchaus nicht. Es kann verladen und nach der 
nachsten Stadt, ja selbst in das entlegenste Dorf gestellt 
werden. Wo bleibt hier die Einfugung in órtliche Eigen- 
art, wo bleiben die Lehren, die man aus der Verschande- 
lung des Marktplatzes hatte ziehen mussen?
Ein weiteres Beispiel: Die Stadt F. hat ein Kriegerdenk- 
mal von 1870, das auch beim besten Willen und bei aller 
Achtung vor der Geschichte nur ais eine Karikatur be
zeichnet werden kann. Einem stadtebaulich besonders un- 
begabten Kunstler blieb es vorbehalten, in der dem alten

Denkmal benachbarten Grunanlage ein neues Denkmal 
so aufzustellen, dafi beide Zeichen bildmafiig zusammen- 
fallen. Die beste Gelegenheit, unter Wahrung aller Ge- 
fuhlswerte der Ortsbewohner hier Altes mit Neuem zu 
verbinden, und zwar durch ganzliche Umgestaltung des 
Alten, ist hier, wie leider so haufig, verpafit worden.
Ein letztes Beispiel sei geschildert. Die Kriegervereine der 
Stadt L. sind endlich nach langanhaltenden Meinungs- 
verschiedenheiten uber die Platzwahl doch zu einer Eini- 
gung gelangt. Sie haben die Kunstler der naheren Um- 
gebung zu einem Wettbewerb eingeladen und einen 
Platz in den óffentlichen Anlagen ais Ort der Aufstellung 
gewahlt. Die bauliche Umschliefiung des betreffenden 
Teiles der Anlagen ist recht unerfreulich und unpersónlich, 
sie zeigt nichts von der Eigenart der Stadt, dereń kóst- 
lichstes Baudenkmal die alte Marktkirche ist. Sich mit 
einem Ehrenzeichen irgendwelcher aufieren Form an 
dieses ehrwurdige Bauwerk anlehnen, heifit den fur diese 
Stadt charakteristischen Hintergrund wahlen, um auch hier 
den Zeugen jungster Vergangenheit mit dem der altesten 
Geschichte der Stadt zu verknupfen. Dafi dieser Vor- 
schlag vom stadtebaulichen Standpunkt aus betrachtet, 
richtig ist, zeigt die Situationsskizze auf der beigefugten 
Abbildung (Abb. 8).
Oberblicken w ir das bisherige Ergebnis, so mufi leider 
festgestellt werden, dafi es durchaus unbefriedigend ist. 
Das kleine Dorf, das sich am besten wohl mit einer 
schlichten Tafel an der Aufienwand seiner Kirche oder an 
passender Stelle des Kirchinnern begnugt hatte (Abb. 2), 
stand vollig unter dem Einflufi des Begriffes „Grofistadt- 
denkmal". Da naturgemafi die Mittel beschrankt waren, 
half man sich vielerorts mit Findlingen und Findlings- 
haufen, um welche groteskerweise Grunanlagen ge
schaffen wurden — ebenfalls nach dem Grofistadtvorbild. 
Manch ein Angerdorf hat durch die recht merkwurdige

3 Ehrenzeichen an e iner Kirche in Thuringen. Auf den unteren, recht- 
eckigen Tafeln befm den sich d ie  Nom en d«r Gefallenen, der obere 
Teil der Tafeln ist mit Schriftb ildern allgemeinen Inhalts verseh*n
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Art der Aufstellung des Ehrenzeichens die letzten Reste 
seiner fruheren Ursprunglichkeit verloren. Quer uber den 
Anger legt sich die Hinterpflanzung des Denkmals, die 
meist aus Blautannen u. a. besteht und zum Dorfcharakter 
pafit wie die Faust aufs Auge.
Die wenigen Gegenbeispiele aus Land- und Mittelstadten, 
die ich anfuhrte, entsprechen leider dem Durchschnitt auf 
diesem Gebiete.
Nicht auf der Herstellung von Denkmalern, sondern auf 
der Erfassung órtlicher Gegebenheiten und einer wohl- 
abgewogenen Einfugung liegt in erster Linie der Schwer- 
punkt dieser Aufgaben. Denkmalsbau ist die letzte und 
feinste Spitze des Stadtebaues, der Landbaukunst.

*

Wenn die Lósung von Aufgaben beschrankten Umfanges 
aus dem Grunde meist mifilang, weil die Denkmals- 
kommission durch Festlegung des Platzes usw. ein Ge- 
lingen im voraus in Frage stellte, so kann man bei der 
grófiten Aufgabe auf diesem Gebiete aus demselben 
Grunde nicht auf ein befriedigendes Ergebnis hoffen. 
Der W ettbewerb zum Reichsehrenmal hat gezeigt, was 
aus der Art der Aufgabestellung, aus diesem W ald- 
abhang gemacht werden kann. Selbst die besten aller 
eingegangenen Entwurfe, vorzugliche Einzelleistungen, 
mussen sich dem Charakter des gewahlten Platzes so an- 
passen, dafi sie eines erheblichen Aufwandes nicht ent- 
behren kónnen. Wohl kaum unter einer sechsstelligen 
Zahl an Baukosten werden die einfachsten unter den 
preisgekrónten Entwurfen in die Praxis zu ubersetzen sein. 
Ist dieser Aufwand heute berechtigt? Die Frage konnte 
durch einen Hinweis auf die Heranziehung des frei- 
w illigen Hilfsdienstes abgetan werden. Die nachste und 
nicht minder wichtige Frage ist wohl die: Soli das ge- 
plante Ehrenmal im Berkaer W alde fur kommende Ge- 
schlechter oder vorwiegend fur die jetzt Lebenden be- 
stimmt sein? Es ist erklarlich, dafi die Gegenwart ihr 
Recht fordert, dafi die Verbande vor dem kunftigen Mai 
sich zu versammeln wunschen, um den fast zwei Millionen 
Toten des Weltkrieges ihre Ehrerbietung zu erweisen. 
Dieses Bedurfnis nach einer Totenehrung besteht sicher

4 Ehrenzeichen auf der a llen Brucke in W . M itten im A lltag  stehend, 
w ird  es, je langer, um so mehr, ein Bestandteil d e r Heimatvorstellung 
fur d ie  Orlseingesessenen. Aus d ieser B ildw iedergabe  ist d ie  Bedeutung 
der Platzwahl, d ie  Einfugung in G egebenheiten besonders gut ersichtlich. 
Ursprunglich w ar geplant, ein Denkmal auf dem Friedhof aufzustellen. 
Entwurfe lagen bereits vor. In letzter Minutę gelang es, d ie  oben ge- 
ze igte  Situation auszunutzen. DLe Aufstellung des Denkzeichens erfo lg te  
im Jahre 1922

5 D er Turm von Laboe ist in des W ortes w ahrster Bedeutung auslósendes Symbol. V orbe ifahrende Schiffe senken heute und 
in Zukunft ih re  Flogge vor diesem Zeichen. Das Andenken an d ie  Toten des W eltkrieges b le ib t in den Seefahrern durch diesen 

Brauch leb e n d ig . (Gestaltung : G. A. Munzer)
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6 u. 7 Aus dem Urstoff Erde auf der hóchsten Erhebung eines M oranenzuges der eiszeitlichen Vergletscherung gebau ł und weithin sichtbar. 
Vereine und Schulklassen fuhrten die  A rbeit im Jahre 1920 durch. So gewann d ie  Inschrift auf der e ingebauten Steintafel ihren tieferen Sinn 
w ieder, die besagt: „In  Einmutigkeit baułen die  Burger dieses M a i"

8 Denkmal in L. |Vorschlag), angelehnt an d ie  alte Marktkirche

auch in weitesten Volkskreisen, und der W ald von Berka 
wird einen um so starkeren Zustrom von Besuchern auf- 
zunehmen haben, je lebendiger die jungste Vergangen- 
heit vor unserer Seele steht. Ohne Zweifel wird auch das 
nachste und ubernachste Geschlecht sich an der Statte der 
Weihe einfinden. Je mehr Jahrzehnte sich aber zwischen 
das grofte Ringen und kommende Generationen ein- 
schieben werden, um so stiller wird's im W alde sein. Der 
Platz von Berka ist heute ein ruhiger, stimmungsvoller Ort. 
Seine nachste Umgebung wird jedoch ihren bisherigen 
Charakter verlieren trotz aller Rucksichtnahme auf den 
vorhandenen Baumbestand, die aus einer Anzahl der 
besten Entwurfe zu entnehmen ist. Neben die erforder- 
lichen Flachen zur Aufnahme von Menschenmassen treten 
Wirtschaftsraume, Park- und Tankstellen, Ansichtskarten- 
und Reiseandenken-Verkaufsstellen usw. Allen móglichen 
Bedurfnissen mu5 Rechnung getragen werden. Man mag 
die geschilderten Zutaten ais ein notwendiges Clbel be- 
zeichnen. Móglich ist auch ohne weiteres, diese Unent- 
behrlichkeiten in einem weiten Abstand von dem Weihe- 
platzzu halten — immerhin, der stille W ald von heute wird 
seinen Charakter andern. — Fur den Englander bot die 
Platzwahl gar keine Frage, selbstverstandlich fiel die Ent- 
scheidung auf London, wie der Franzose und Italiener 
sich fur ihre Hauptstadt entschieden. Ais geborener 
Schwabe habe ich keine Ursache, mich fur Berlin be- 
sonders ins Zeug zu legen; ais Deutscher bekenne ich 
mich zur Reichshauptstadt. Ich versetze mich ins Jahr 
2000. Unter den Linden gehen Menschen spazieren. Da, 
wo die Linden auf den Pariser Platz einmunden, steht ein 
Ehrenzeichen. Von 500 Vorubergehenden gruften funf 
nur dieses Mai, das, mitten im Verkehr stehend, auch in 
hundert Jahren nicht ubersehen werden kann. J u s t a u f 
d i e s e f u n f M e n s c h e n k o m m t e s a n . d i e a u c h  
i n f e r n e r  Z u k u n f t  u n d  m i t t e n  a u s  d e m  A 11 - 
t a g s g e f u h l  h e r a u s  d e r  T o t e n  g e d e n k e n .  
Zuruck zur Wirklichkeit. Nie w ird dort ein Ehrenzeichen 
stehen. Diese Lósung ist aus mancherlei Grunden hinfallig 
geworden. Also doch Berka, dessen Wahl aus Kom- 
promi5verhandlungen zustande kam? — Fur eine end- 
gultige Lósung scheint die Zeit noch nicht gekommen 
zu se'n- Arch. Wilhelm Heilig, Berlin
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DER NEUE SCHLACHT- UND VIEHHO F IN ZAGREB
Architekt BDA W alter Frese, Berlin-Grunewald

lw ie r ig  Auch dem Kenner des verzweigten Betriebes ist es o ft nahezu unmoglich
so mehr ist es erfreulich, d a li eine betrieb lich vo rb ild liche  A n lage , v ie lle ich t 
' fu r aeutsches Konnen. Die Schriftieitung

Y o g e l ic h a u  d e r Gesam tanlage von N orden  |verg l. den Lageplan untenl

L a g e p la n  1 ; 2000
1 Schweine- und K leinviehm arkthalle . 2 G ro 6vieh-Futtersta!l. 3 G roG vieh-M arkthalle. 4 A bortgebaude . 5 Dungerhaus Viehhof. 6 Erweiterungs- 
flachen. 7 Gro(5vieh-Schlachtstall. 8 Gro(5vieh-Kuttelei. 9 K leinvieh-Kuttelei. 10 Dungerhaus Schlachthof. 11 A bortgebaude. 12 Ausspannhof. 
13 G ro 6 vieh-Schlachthaile. 14 Wasch- und Umkleideraume. 15 Kleinvieh-Schlachthalle. 16 Schweine-Schlachthalle. 17 Schweine-Schlachtstall. 
18 Fleischverkaufshalle. 19 Vorkuhlraum. 20 Kuhlraum. 21 Export-Kuhlraum. 22 A bho l-H a lle . 23 Eisfobrik. 24 Kesselhaus. 25 Maschinenhaus. 
26 M aga z in , W erkstatt usw. 27 Pferdeschlachthof. 28 Seuchenschlachthof. 29 Freibank. 30 D berstdnderhof. 31 Stalldunger. 32 Verwaltungs- 
gebaude . 33 Beamtenwohnhaus. 34 Restauration. 35 Direkłorwohnhaus.
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Haupteinfahrt, Verwaltungsgebiiude und Ga»tw irt*choft

Die Stadt Zagreb in Jugoslawien, die mit einer Ein- 
wohnerzahl von 200 000 Seelen etwa Halle gleichkommt, 
erfreut sich seit dem letzten Jahrzehnt einer starken Ent
wicklung. Sie kann sich ruhmen, schon 1820 das erste 
óffentliche Schlachthaus eróffnet zu haben, dem 1869 ein 
zweiter grófrerer Schlachthof folgte. Dieser war aber 
derartig veraltet und entsprach keineswegs mehr der 
heutigen Bevólkerungsziffer, daft sich der Stadtrat, unter 
Betreiben des seinerzeitigen Burgermeisters, Architekt 
Heinzel, zu einem Neubau entschloft, der dem Archi
tekten W. Frese, Berlin, ais Fachmann auf diesem Gebiet, 
ubertragen wurde.
Das im Osten der Stadt an einer breiten Zufahrtstrafte 
gelegene Gelande umfaftt eine Flachę von rund 
105 000 qm bei einer Breite von rund 400 m und einer 
mittleren Tiefe von 260 m. Der mit dem Schlachthof ver- 
bundene Viehhof nimmt hiervon eine Flachę von 35000qm 
ein. Diese recht erheblichen Ausmafte waren erforderlich, 
damit die Anlage fur mehrere Generationen ausreicht 
und damit fur jedes Gebaude und jeden Betriebsraum

eine Flachę yerfugbar ist, die mindestens eine Verdoppe- 
lung der Anlage zulaftt. Solche Vergr6fterungsrucksichten 
besitzen aber nur Wert, wenn sie die Erweiterungsbauten 
ohne Betriebsstórung in betriebstechnisch richtiger Ein- 
gliederung zulassen. Ferner war zu beachten, daft ein 
grofter Teil des Lebendviehes noch mit Fuhrwerken an- 
gefahren wird, w ofur grofte Platze zum Parken vor- 
handen sein mussen. Da samtliche Schlachter von Zagreb 
ihre Schlachtungen in den neuen Schlachthallen vor- 
nehmen mussen, ergeben sich Tagesleistungen bis zu 
200 Stuck Groftyieh, 800 Stuck Kleinvieh und etwa 
800 Schweinen.
An der breiten Hauptstrafte gruppieren sich um einen 
geraumigen Vorplatz alle jene Gebaude, die dem Betrieb 
nur mittelbar dienen und die auch nach Betriebsschlufł 
noch erreichbar sein sollen, die Verwaltungsgebaude und 
die Gaststatten. Die dazwischenliegenden Haupt- 
zugange sind uberdacht. Hier befinden sich die 
Pfórtnerhauschen, wo das eingebrachte Vieh tierarztlich 
untersucht wird und die zu erstattenden Gebuhren er-

GroB viehfuttersłall, Teil fur 50 Stuck GroBvieh, Schiebetur

36



Ansicht d e r  A b h o lh alle . Sockel in Kieselbeton bis uber Reichhóhe, daruber Backsteine waagerechł gefugt. Pfeiler und Dach in Eisenbeton.

Ile . Bre te 16 m ce i 113,60 m Lange, Seiten- und Oberlicht. Liditbilder First, Zagreb
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Sudtor der Abholhalle, Exportkiih lhau i u. Schwelneschlathłstall. Die BetondScher laden w e it uber zum Schutz der Frontmauern. Die 
Fenster der W ohn- und Kuhlraume sind in Holz, a lle  ubrigen in Schmiedeeisen hergestellt

Schlachtstall, Kuttelei und Schlachłhalle fUr GroBvieh
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eine zentrale Bedurfnisanstalt und die nótigen Dunger- 
statten erganzen die Viehhofanlage.
Bei der nun folgenden Schlachthofanlage sei bemerkt, 
dafi hier das bisher ubliche Verbindungshallensystem 
verlassen ist und eine Gruppierung vorgenommen 
wurde, wie sie der Erbauer erstmalig bei dem Schlachthof 
in Bochum durchfuhrte. Die wesentliche Abweichung 
liegt darin, dafi die zwischen der Schlachthalle und dem 
Kuhlhausblock gelagerte Halle nicht mehr fur den ge- 
samten Fuhrwerksverkehr bestimmt ist, sondern nur fur 
den engeren Betriebsverkehr; daher reichte eine Breite 
von 8 m. Die eigentliche Abholhalle liegt gleichlaufend 
jenseits des Kuhlhauses, das auch nach dieser Seite Aus- 
gange besitzt. Durch eine Fórderschiene stehen in voll- 
endeter Weise alle Einzelraume sowohl unter sich ais 
mit den Kuhlraumen, der Fleischverkaufshalle und der 
Abholhalle in Verbindung. Fur das Verwiegen der ge- 
schlachteten Tiere sind entsprechende Waagen in die 
Fórderschiene eingebaut worden.

M a rk th a lle  fCir GroBvieh
1630 qm bebaute Flachę, 
Reihenstande mit verzinktem  
Eisengitter

hoben werden. — Die gesamten Strafien der Anlage sind 
Einbahnstrafien, so dafi sich der bedeutende Verkehr 
retbungslos abwickeln kann. Vom Viehhof ausgehend, 
finden wir zunachst die Auslade- bzw. Untersuchungs- 
buchten fur das mit der Bahn ankommende Vieh. Der 
W egkijrze halber befindet sich die Kleinvieh- und 
Schweinemarkthalle ebenfalls nachst den Ausladebuchten. 
Durch Triebstrafien getrennt folgen der Futterstall fur 
Grofivieh zur Minderung der Seuchengefahr in vier 
Abteilungen getrennt —, fur zusammen 180—200 Stuck 
Grofiv ieh; dann die Markthalle fur Grofivieh, die etwa 
400 Tiere aufnehmen kann.

Durch eine massive Trennungsmauer ist der Viehhof vom 
Schlachthof abgeschlossen. Diese Wand ist mit Durch- 
lassen versehen, die zu den Triebgangen fiihren, dereń 
Umgitterungen ein Ausweichen der Tiere verhindern. 
Den Markthallen und Stallungen sind reichlich Anbauten 
angefugt, eine Futterkuche, ein Stroh- und Futterboden,

K le in y ieh - und Schweine- 
m a rk th a lle
2062 qm bebaute Flachę, 
Buchten glattgeputzter 
Zem entrabitz mit Gitter- 
aufsatz aus Gasrohr
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GroBvieh-Schlachthalle

An jeder Saule zwei Aufzugs- 
winden, W aagen in Fórder- 
bahn eingebaut

Die Gestaltung und Ausstattung der Schlachthallen und 
aller Betriebsraume ist mustergultig. So besitzt die 
Schweineschlachthalle elektrische Tótefallen, grofie Bruh- 
bottiche und Enthaarungsmaschinen. Die elektrische Be- 
taubung gilt zur Zeit ais die humanste Betaubungs- 
art; die Tiere kónnen sodann leicht und schmerzlos ge- 
stochen und entblutet werden. In ahnlicher Weise sind 
die Kleinviehschlachthalle fiir  Kalber, Ziegen und Schafe 
und die Grofiviehschlachthalle eingerichtet. Letztere weist 
noch Aufzugswinden fiir die schweren Viehstucke auf, die 
mechanisch auf Fórderkatzen ubergehangt und der 
Fórderschiene zugefuhrt werden kónnen.
Der Kuhlhausblock ist aufgeteilt in den Vorkuhlraum, 
den Frischfleischkuhlraum, den Pókelraum und den in 
einem besonderen Bauteil untergebrachten Exportkuhl- 
raum. Um einen geschlossenen Arbeitshof liegen ais 
besonderer Gebaudeblock die Eisfabrik, das Maschinen- 
und Kesselhaus, die Werkstatten und der Umformer- 
raum. Fiir die eigene Wasserbeschaffung dient ein 
Wasserturm. Ein Seuchen- bzw. Krankviehschlachthof 
mit besonderem Gleisanschlufi, Schlachthallen, Stal- 
lungen, den nótigen Nebenraumen und eigenen Kuhl- 
raumen sowie ein Pferdeschlachthof befinden sich an 
der westlichen Grundstucksgrenze.

Bei der Wahl der Baustoffe muftte der Leitsatz gelten, 
dafi diese hier weit mehr ais anderswo der Abnutzung 
unterworfen sein werden. Deshalb kamen nur Massiv- 
konstruktionen zur Verwendung. Der Kieselbetonsockel 
der Aufienseiten wie der Backsteinrohbau dariiber ge- 
wahrleisten eine unbegrenzte Haltbarkeit. Die in Eisen- 
beton erstellten Decken, die zugleich das Dach bilden, 
sind mit einem Isolierbeton versehen und ais mehrlagiges 
Klebedach mit aufgeprefiter heller Kiesschicht ausgefiihrt. 
Bei den Oberlichten, die gleichzeitig der Entluftung 
dienen, ist der Sonneneinfall, auch bei hohem Sonnen- 
stand, durch ein vorgekragtes Sonnenschutzdach un- 
móglich gemacht. Fur die Fufibóden sind aufierst feste 
ungarische Keramikplatten, die fein gekuppt und auch bei 
Nasse sicher begehbar sind, verwendet worden. Um 
aufierste Sauberkeit zu gewahrleisten und Schmutz- 
ansatze leicht zu erkennen, sind die Wandę aller Be
triebsraume bis 2 m Hóhe mit hellglasierten, frostbestan- 
digen Wandplatten bekleidet worden. Der Bau wirkt 
durchaus geschlossen und ist ein erneuter Beweis dafiir, 
dafi man auch Anlagen dieser Art in jeder Beziehung 
kunstlerisch befriedigend zu gestalten vermag. Die Bau- 
kosten beziffern sich auf rund 5,5 Mili. RM, dereń Ver- 
zinsung durch die Erhebung der angemessenen Ge- 
buhren gesichert ist. Arch. Siewert, Berlin

Oberlichte m it Entliiftung und 
Sonneneinfallschutzdach
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G roR yiehfutterstall und Futterboden
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Quer- und langsschnitte durch die M arkthallen

M 1 :500
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Ltings- u. Ouerschnitte durch die 

Schlachthallen M 1:500

1 Schweineschlacłitstall

2 Schweineschlachthalle

3 Kleinviehschlachthalle

4 Wasch- u. Umkleideraume

5 Groftviehsdilachthalle (Ouerschniłt)

6 GroGviehschlachthalle (Langsschnitt)

F le ischku h lraum  mit vermietbaren Zellen. Umgitterungen aus Rund- 
eisen heli in Emaillelack gestrichen

B etrieb łh a lle  am Kiihlhaus. Fórderschienen zur F le isdw erkaufshalle
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Maschinenhousblock, 
W asserturm  und Schlacht- 
hallen

Schw einekuttelei
Fufiboden gekuppte Keramik- 
platten, W andplatten heli 
glasiert, frostbestandig

V erkau fsh alle  fu r Fleisch- 
groB verkauf, Fórderschiene 
mit W aage, Hakengeruste, 
Kuhlvorrichtung

Schlacht- und V ieh  
h o f in Z a g re b
Architekt BDA 
W alter Frese 
Berlin-Grunewald
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