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DAS AB 1. APRIL 1933 GELTENDE WOHNRECHT

A llgem eines
Die Tageszeitungen bringen in der letzten Zeit fast tag- 
lich sich einander widersprechende Mitteilungen uber die 
Anderungen, die vom 1. April 1933 ab im Wohnrecht zu 
erwarten sind. Selbst Verlautbarungen von grofien 
Interessenten-Organisationen (Mietervereinigungen), die 
sich doch der M itarbeit erfahrener Syndici erfreuen, und 
Veróffentlichungen von bekannten Juristen auf diesem 
Gebiete lassen sich mit den tatsachlichen Rechtsverhalt- 
nissen nicht in Einklang bringen.
Die verschiedenartigen Auslegungen, die die gesetziichen 
Bestimmungen finden, sind offenbar in erster Linie dadurch 
zu erklaren, dafi die einschlagigen gesetziichen Vor- 
schriften uber eine ganze Anzahl von Gesetzen verstreut 
sind, des weiteren darauf, dafi die Bestimmungen der 
Originalgesetze (Reichswohnungsmangelgesetz, Reichs- 
mietengesetz, Reichsmieterschutzgesetz) durch die Not- 
verordnungen wiederholt geandert worden sind und dafi 
schliefilich nicht nur das Reich, sondern auch die ver- 
schiedenen Lander — wozu diese durch die Original
gesetze ausdrucklich berechtigt waren — in die Materie 
gesetzgeberisch eingegriffen haben, so dafi sich die ver- 
schiedenen Vorschriften sogar nicht seiten uberschneiden. 
Wenn es so bis zu einem gewissen Grade erklarlich 
wird, dafi sich selbst Juristen in der Rechtslage nicht aus- 
kennen, so wird es fur den auf diesem Gebiete nicht ge- 
schulten Techniker und Baufachmann zur Unmóglichkeit, 
sich selbst uber die Rechtslage ein einwandfreies Bild zu 
verschaffen. Dabei sind die in Frage kommenden gesetz- 
lichen Bestimmungen und die hieraus sich ergebenden 
Rechtsverhaltnisse von nicht zu unterschatzender Bedeu- 
tung fur die gesamte Wirtschaft und nicht zuletzt auch fur 
die Wiederbelebung der Bauwirtschaft. Deswegen sollen 
zu dem in der Uberschrift genannten Thema hier einige 
grundsatzliche Ausfuhrungen gemacht werden, denn die 
Behandlung auch nur eines Teiles der Einzelfragen wurde 
schon ein stattliches Buch fiillen.
Ais wesentlich mufi den nachfolgenden Ausfuhrungen 
vorausgeschickt werden, d a f i  d ie  d a r i n  g e s c h i l -  
d e r t e n  R e c h t s v e r h a 11 n i s s e n u r  u n t e r  d e r  
V o r a u s s e t z u n g z u t r e f f e n ,  d a f i  d i e  d e r -  
z e i t i g e  R e c h t s l a g e  b i s  z u m  1. A p r i l  1933 
k e i n e  A n d e r u n g  e t w a  d u r c h  n e u e  g e s e t z -  
g e b e r i s c h e  M a f i n a h m e n  e r f a h r t .  Solche 
neuen gesetzgeberischen Mafinahmen sind zwar nach 
dem derzeitigen Stand der Dinge nicht wahrscheinlich, 
aber auch nicht vóllig ausgeschlossen, da von den ver- 
schiedensten Seiten — wie z. B. den Mieter-Organisationen, 
den Verbanden des Haus- und Grundbesitzes, den kom- 
munalen Spitzenverbanden usw. — versucht wird, in 
diesem Sinne, wenn auch mit sehr unterschiedlicher Ziel- 
richtung, die Reichsregierung und die zustandigen 
Ministerien zu beeinflussen.

W ohnungsm angelgesetz
Verhaltnismafiig einfach und klar ist die Rechtslage in 
bezug auf das Reichswohnungsmangelgesetz. D i e s e s  
t r i t t  a u f  G r u n d  d e r  B e s t i m m u n g e n  d e r
1. u n d  4. N o t v e r o r d n u n g  am 1. A p r i l  1933 
b e d i n g u n g s l o s  a u f i e r  K r a f t .  Schon bisher war 
das Reichswohnungsmangelgesetz fiir viele kleinere Orte 
(fur die sog. wohnungsmangelfreien Gemeinden) restlos 
aufier Kraft gesetzt. Auch in den grófieren und sogar in 
den ganz grofien Stddten ist das Wohnungsmangelgesetz 
in den letzten Jahren bereits planmafiig in der Weise 
abgebaut worden, dafi man teils einzelne Bestimmungen 
vollstandig, andere Bestimmungen fur bestimmte Miet- 
verhaltnisse oder bestimmte Wohnungsgrofien auf- 
gehoben hat. In Kraft geblieben sind aber meistens 
gerade diejenigen Bestimmungen — und das trifft aus- 
nahmslos wohl fur fast alle grófieren Stadte zu —, die 
sich fur die Verfugungsberechtigten (Vermieter) besonders 
unangenehm auswirkten, namlich das Recht der gemeind- 
lichen Wohnungsamter auf Zuweisung von Mietern, das 
Beschlagnahmerecht und das Recht der Mieteinigungs- 
amter zum Abschlufi eines Zwangsmietvertrages. Dafi 
sich gerade diese Bestimmungen so lange erhalten 
konnten, ist darauf zuruckzufuhren, dafi diese in erster 
Linie die Unterbringung exmittierter und obdachloser 
Mieter ermóglichen sollten, dereń Zahl bis in die Mittel- 
stadte hinunter nach wie vor aufierordentlich grofi ist. Ja 
es mufi sogar, wie aus den Verlautbarungen zahlreicher 
Stadte geschlossen werden kann, an vielen Orten mit 
einem starken Anwachsen dieser Zahl gerechnet werden, 
w e i l  i n d e n  S t a d t e n  d e r  M a n g e l  an  b i l l i g e n  
K l e i n w o h n u n g e n  d a u e r n d  z u n i m m t ,  e i n e  
b e i  d e m  v ó l l i g e n  D a r n i e d e r I i e g e n d e s  
W o h n u n g s b a u e s  d u r c h a u s  e r k l a r l i c h e  Er -  
s c h e i n u n g ,  ' d i e s i c h  a b e r  u n t e r  d e m  D r u c k  
d e r  W i r t s c h a f t s n o t  n o c h  b e s o n d e r s  s t a r k  
b e m e r k b a r  m a c h t .

Da das private Bauunternehmertum aus den zur Genuge 
bekannten Grunden nicht in der Lage ist, aus eigener 
Kraft solche Wohnungen in grófierer Zahl zu errichten, 
da auch den Gemeinden Mittel fur Wohnungsbauten nicht 
zur Verfugung stehen — die allgemeine Erwartung, dafi 
das Arbeitsprogramm der Reichsregierung auch Gelder 
fur den Wohnungsbau bereitstellen werde, ist bekannt- 
lich enttauscht worden —, wird die Folgę aller dieser Ver- 
hallnisse vielleicht die sein, dafi sich die Gemeindebehórden 
in Zukunft gezwungen sehen werden, Obdachlosenunter- 
kiinfte allereinfachster Art in grófierem Ausmafi zu er
richten, da die Beseitigung der Obdachlosigkeit, mit dereń 
weiteren Anwachsen nach Aufhebung des Reichswohnungs- 
mangelgesetzes gerechnet werden mufi, Aufgabe der Orls- 
polizeibehórden (d. s. i. d. R. die Gemeindebehórden) ist. 
Das Aufierkrafttreten des Reichswohnungsmangelgesetzes
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wird eine Reihe von Folgen zeitigen, die, wie bereits an- 
gedeutet wurde, in vielen Fallen fur die Bauwirtschaft von 
Bedeutung sein kónnen. Wenn auch diese Folgen durch 
den erwahnten schrittweisen Abbau des Wohnungs- 
mangelgesetzes an einzelnen Orten oder in bezug auf 
bestimmte Wohnungskategorien schon vor dem 1. April 
1933 eingetreten sein kónnen, so ist fur den vom 1. April 
1933 ab eintretenden Rechtszustand der Umstand ent- 
scheidend, d a f i  d i e s e  F o l g e n  v o n  d i e s e m  
T e r m i n  a b  f i i r  a l l e  W o h n u n g e n  o h n e  U n t e r -  
s c h i e d  i n b e z u g  a u f  i h r e  G r ó f i e  o d e r  i h r e  
F r i e d e n s m i e t e  ( a l s o  a u c h  f i i r  d ie  K l e i n s t -  
w o h n u n g e n )  e i n t r e t e n  w e r d e n .
Die wichtigsten Folgen, an denen auch die Bauwirtschaft 
interessiert sein kann, sind etwa folgende:
1. Wohngebaude und Baulichkeiten jeder Art kónnen ab- 
gebrochen werden, ohne dafi es dazu einer Genehmigung 
der gemeindlichen Wohnungsamter bedarf.
2. Wohnraume mussen nicht mehr nur fur Wohnzwecke, 
sondern kónnen auch fiir jeden anderen Zweck verwendet 
oder vermietet werden (z. B. fur Geschaftszwecke, Lager- 
raume usw.); sie kónnen auch untergeteilt, zusammen- 
gelegt oder unbenutzt gelassen werden. M it anderen 
Worten ist der Verfugungsberechtigte hinsichtlich des Ver- 
wendungszweckes fur freigewordene Raume vóllig frei.
3. Ersatzlelstungen fiir durch Abbruch, anderweitige Ver- 
wendung oder sonstwie vernichtete Wohnraume (also z. B. 
Ablósung durch Ersatzbauten oder durch Geldleislungen) 
kommen nicht mehr in Frage.
4. Der Vermieter kann Wohnraume ohne Riicksicht auf 
die Hóhe der Friedensmiete frei vermieten, w e n n  s i e  
f r e i  w e r d e n  (iiber Kiindigungsrecht s. unten).
5. Unbenutzte oder leerstehende Wohnrauume oder 
Raume sonstiger Art kónnen nicht mehr beschlagnahmt 
werden.
6. Die Zuweisung von Wohnungen an bestimmte Mieler 
durch die gemeindlichen Wohnungsamter kommt in Weg- 
fall, desgleichen der Abschlufi von Zwangsmietvertragen 
durch die Mieteinigungsamter.
7. Wohnungsvormerkungen und Mietberechtigungskarten 
(Wohnungssuchkarten) verlieren dort, wo solche noch be- 
standen haben, ihre Giiltigkeit.
8. Der Wohnungstausch bedarf keiner behórdlichen Ge
nehmigung mehr; die fehlende Zustimmung eines Ver- 
mieters kann nicht mehr durch das Mieteinigungsamt er- 
setzt werden.
9. Die gewerbsmafiige private Wohnungsvermittlung ist 
freigegeben.
Zu dieser Aufzahlung ist noch zu bemerken, dafi durch 
das Aufierkrafttreten des Reichswohnungsmangelgesetzes 
andere bestehende Vorschriften (so z. B. der Bauordnung 
oder anderer ortspolizeilicher Verordnungen) selbstver- 
standlich nicht beriihrt werden.

M ieterschutzgesetze
Wesentlich verwickelter ais die durch das Aufierkraft
treten des Reichswohnungsmangelgesetzes eintretende 
Rechtslage sind die vom 1. April 1933 ab eintretenden 
R e c h t s v e r h a 11 n i s s e a u f  d e m  G e b i e t e  d e s  
M i e t e r s c h u t z e s ,  wobei mit diesem abgekiirzten 
Ausdruck sowohl der durch das Gesetz iiber Mieterschutz 
und Mieteinigungsamter (Reichsmieterschutzgesetz) fest- 
gelegte Mieterschutz im engeren Sinne (Schutz gegen 
Kiindigung), ais auch die durch das Reichsmietengesetz 
festgelegte gesetzliche Beeinflussung der Mietzinsbildung 
verstanden werden soli. Auch das Reichsmietengesetz 
und das Reichsmieterschutzgesetz sollen auf Grund der 
Bestimmungen der 1. und 4. Notverordnung am 1. April 
1933 aufier Kraft treten. Die genannten Notverordnungen

haben aber das Aufierkrafttreten der beiden Gesetze an 
eine Bedingung gekniipft, namlich an die, dafi „b  i s z u 
d i e s e m  Z e i t p u n k t  e i n  G e s e t z  i n  K r a f t  t r i t t ,  
w o d u r c h  d i e  V o r s c h r i f t e n  d e s  B G B  i i b e r  
d i e M i e t e  u n t e r  s o z i a l e n  G e s i c h t s p u n k t e n  
a u s g e s t a l t e t  w e r d e n " .  Nach den Verlaut- 
barungen der amtlichen Stellen ist nicht damit zu 
rechnen, dafi das durch diese Bedingung geforderte 
„Soziale Mietrecht" noch vor dem 1. April 1933 
vom Reichstag verabschiedet wird. Wenn daher 
die an das Aufierkrafttreten der Gesetze gekniipfte 
Bedingung nicht erfullt sein wird, ist die Folgę 
die, d a f i  d a s  R e i c h s m i e t e n g e s e t z  u n d  
d a s  R e i c h s m i e t e r s c h u t z g e s e t z  ii b e r  d e n
1. A p r i l  1933 h i n a u s  i n K r a f t  b l e i b e n .  
Selbstverstandlich bleiben die beiden Gesetze nach dem 
31. Marz 1933 nur in dem durch die bestehenden gesetz- 
lichen Bestimmungen bedingten Umfang in Kraft. Wie- 
weit sich dieser Umfang tatsachlich erstreckt, d. h. welche 
Mietverhaltnisse und Wohnungen auch nach dem 31. Marz 
1933 noch Mieterschutz geniefien, lafit sich nicht mit 
einigen Satzen sagen, weil fur die Beantwortung dieser 
Frage nicht nur die reichsrechtlichen, sondern auch die 
von den verschiedenen Landerregierungen erlassenen 
landesrechtlichen Bestimmungen mafigebend sind. Ergibt 
sich schon dadurch eine sehr grofie Zahl entscheidender 
gesetzlicher Bestimmungen, so wird die Sachlage noch 
verwickelter dadurch, dafi der bisherige Abbau des 
Mieterschutzes in ganz verschiedenen Formen erfolgt ist. 
Zunachst einmal gibt es eine Reihe von Raumen, die teils 
von Anfang an, teils spater — und hier wieder zum Teil 
durch reichsrechtliche, zum Teil durch landesrechtliche Vor- 
schriften — vom Mieterschutz ausgenommen worden sind. 
Dazu gehóren vor allen Dingen alle Neubauten, ferner 
die durch Um- oder Einbauten neu geschaffenen Raume, 
wenn sie nach dem 1. Juli 1918 bezugsfertig geworden 
sind oder kiinftig bezugsfertig werden; des weiteren die 
durch Teilung von Wohnungen und durch Ausbau von 
gewerblichen Raumen gewonnenen Wohnungen sowie 
schliefilich noch die Geschaftsraume. Daruber hinaus sind 
im Laufe der Zeit zahlreiche Kategorien von Altwohnungen 
vom Mieterschutz befreit worden, und zwar solche A lt
wohnungen, dereń Jahresfriedensmiete eine bestimmte 
Grenze ubersteigt. Diese Grenzen sind wiederum teils 
durch reichsrechtliche, teils durch landesrechtliche Be
stimmungen nach Ortsklassen, aber nicht etwa einheitlich 
fiir das ganze Deutsche Reich, abgestuft worden.
Schon aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich, dafi es ohne 
sehr weitgehende Darlegungen gar nicht móglich ist, eine 
einigermafien liickenlose Ubersicht daruber zu geben, fiir 
welche Altwohnungen der Mieterschutz bereits auf- 
gehoben ist und fiir  welche er weiter besteht. Dagegen 
ist es móglich, einige grundsatzliche Feststellungen zu 
treffen, die immerhin einige Klarheit in das verworrene 
Bild des Mieterschutzes bringen.
Fiir diese grundsatzlichen Feststellungen ist je eine Vor- 
schrift aus der 1. und aus der 4. Notverordnung mafi
gebend. Um letztere vorweg zu nehmen, so hat die
4. Notverordnung bestimmt, d a f i  d ie  V o r s c h r i f t e n  
d e s  R e i c h s m i e t e n g e s e t z e s  u n d  d e s  R e i c h s 
m i e t e r s c h u t z g e s e t z  e s n i c h t  m e h r  g e l t e n  
fiir Mietverhaltnisse iiber Wohnungen, dereń Jahres
friedensmiete

a) 1600 RM und mehr in Berlin,
b) 1400 RM und mehr in den Orten der Sonderklasse,
c) 1200 RM und mehr in den Orten der Ortsklasse A,
d) 900 RM und mehr in den Orten der Ortsklasse B,
e) 600 RM und mehr in den Orten der Ortsklasse C,
f) 450 RM und mehr in den Orten der Ortsklasse D

betragt. Sie gelten auch nicht fiir  Geschaftsraume, die 
jedoch den Vorschriften der genannten Gesetze unter-
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worfen bleiben, wenn sie Teiie einer Wohnung biiden 
oder wegen ihres wirtschaftlichen Zusammenhanges mit 
Wohnraumen zugleich mit solchen vermietet sind und 
wenn die Friedensmiete for die Wohn- und Geschćfts- 
raume zusammen hinter den vorgenannten Grenzen 
zuruckbleibt. Diese Vorschrift ist mit dem 1. April 1932 in 
Kraft getreten. Sie ist insoweit maBgebend, ais nicht 
durch landesrechtliche Verordnungen andere Mietpreis- 
grenzen oder Termine festgelegt worden sind (so hat 
z. B. PreuBen den Satz fur die Orte der Ortsklasse D auf 
400 RM heruntergesetzt'.

Die maBgebende Bestimmung der 1. Notverordnung ist 
folgende: Die Vorschriften des Reichsmietengesetzes und 
des Reichsmieterschutzgesetzes gelten nidrt fur M:etver- 
trage, die uber freigewordene oder freiwerdende Raume 
abgeschlossen werden, soweił diese beim YertragsschlirB 
einer Inanspruchnahme auf Grund des Wohnungsmangel- 
gesetzes nicht unterliegen (ein neuer Mietvertrag liegt 
nicht vor, wenn im Falle eines Tausches die Mieter in die 
beiderseitigen Mietvertrage eintreten'. Diese Vorschrift 
ist am 1. April 1931 in Kraft getreten, aber sie gitt nur 
insowert, ais nicht landesrechtliche Yerordnungen eine 
anderweitige Regelung getroffen baben, was mit Zu- 
stimmung des Reichsarbeitsministers móglich war und 
seitens verschiedener Lander geschehen ist. Die 4. Not- 
verordnung hat die Grenzen der Jahresfriedensmie‘e von 
Wohnungen, fur welche die Beschlagnahme-nóglchkerf 
auf Grund des Reichswohnungsmangelgesetzes auf- 
gehoben wurde, folgendermaBen festgesetzt:
o 8 X  RM und mehr in Benin ond den jbrigen Or+en der Sonoerkiosse,
b 600 RM und mehr in den Orten der 0*"tskłasse A,
c 500 RM und mehr in den Orten der Ortsklasse B
d 300 RM und mehr in den O ^en der Or+sk'asse C u«d D.
Diese Vorschrift ist am 1. Januar 1932 in Kraft getreten. 
Sie ist wiederum nur insoweit maBgebend, ais nicht durch 
landesrechtliche Verordnungen andere Mietpreisgrenzen 
oder andere Termine fur das Inkrafttreten festgelegt 
worden sind ( so hat z. B. Pretr&en den Satz fur die Orte 
der Ortsklasse B auf 240 RM heruntergesetzt.
Aus den zuletzt angefuhrten Vorschriften ergibt sich, dcrB 
unter Zugrundelegung der reichsrechtlichen Regeljng

M i e t v e r t r a g e , d ie  u b e r  W o h n u n g e n  m i t  
d e n  g e n a n n t e n  J a h r e s f r i e d e n s - n i e t e n  v o m
1. J a n u a r  1932 a b  n e u  a b g e s c h l o s s e n  w o r 
d e n  s i n d ,  k e i n e n  M i e t e r s c h u t z  m e h r  g e -  
n i e 5  e n. D a s  g l e i c h e  g i l t f u r  s o l c h e  M e t -  
v e r t r a g e ,  d i e  u b e r  s o l c h e  W o h n u n g e n  i n  
Z u k u n f t  also etwa auch nach dem 1. April 1933 a b 
g e s c h l o s s e n  w e r d e n .  D a g e g e n  s t e h e n  
a l l e  M i e t y e r t r a g e , d i e  u b e r  W o h n u n g e n  
a b g e s c h l o s s e n  w e r d e n ,  d e r e ń  J a h r e s -  
f r i e d e n s m i e t e  u n t e r h a l b  d e r  v o r h e r  g e 
n a n n t e n  G r e n z e n  l i e g e n ,  n a c h  w i e  v o r  
u n t e r  d e n  S c h u t z v o r s c h r i f t e n  d e s  R e i c h s 
m i e t e n g e s e t z e s  u n d  d e s  R e i c h s m i e t e r 
s c h u t z g e s e t z e s ,  a u c h  w e n n  d i e s e  V e r -  
t r a g e  e r s t  n a c h  d e m  1. A p r i l  1933 a b g e 
s c h l o s s e n  w e r d e n .  Das letztere ergibt skh aus 
einer weiteren Besrimmjng der 1. Notverordr_,ng, c>e 
vietfach ubersehen worden ist und die besagt, dcrB c e 
vorher angefuhrte Vorschrift, die die Aufhebung des 
Miełerschutzes fiir  ne j cbgeschossene MiełvertiaIhi sse 
vorsieht, wenn die betreffenden Róume cen W o " jn g s -  
-nangelgesetz nk łit mehr u "e ri'eoe r, keine Anwena.ng 
findet auf Raume, die am 31. Mórz 1933 noch einer lrv 
anspruchnah-ne auf Grund ces W o^-ngsn-c-ioe  gese*zes 
unterliegen. Das sind noch der derzeitigen Rech+siace 
zunóchst einmci, wie bereits gesagt wurde, dieien'gen 
Raume, dereń Jahresfriedensmie*e unterhalb :e r  vorher 
angefuhrten Grenzen liegen, wobei es ohne Bedeutung 
ist, ob es sich um bereits abgeschlossene oder erst in Zu
kunft abzuscblieBende M’etverrrage ^andeH. Des weiterer 
ergibt sich aber aus dem vorher Gescg*en, dcrB cud- 
noch dielenigen M"etver+rćge wei+erhin Miełerschutz ge- 
nieBen mussen, dereń Jahresfriedens—’e*e zwischen den 
zuerst aufgefuhr^en Grenzen fur die soge_an*en teueren 
Wohnungen und den zuletzt cufgefuhrten Grenzen fur 
diejenigen Wohnungen liegen, fur weicne d e  Besc ag- 
nahme-nógiichkeit auf Grund des Reichswohr jngsmangeł- 
gesetzes ajfgenoben wurde, cber n jr  insoweit, a s c"ese 
Mietvertróge bereHs vor dem 1. Januar 1932 ab
geschlossen worden sind.

DIE NEUEN BESTIMMUNGEN  
FUR DIE VORSTADTISCHE KLEINSIEDLUNG

Professor Dr. Friedrich Schmidt, M inisteria lrat im Reichsarbeitsr-inisteriu^

A llgem eines
Der vom Reichskommisar fur Arbeitsbeschaffung fur die 
vorstadt. Kleinsiedung kurzlidi ~eu bereitgeste1 *e Betrag 
von 40 Mili. RM, ermóglicht zus. mit den vor 2 Monaten 
zur VerKigung gestellten 10 M 3. RM diese Aktion fur 
1933 etwa im Umfang der I. Rcte fur 1932 fortzusetzen. 
Die bisherigen Erfahrungen mochten an den Richttinien 
und Verfahrensvorschriften, abgesehen von einigen for- 
mden Anderungen, nur in einigen Punkten von gróBerer 
Bedeutung Anderungen nótig, d e nach dem Er;cB vom 
20. Februar 1933 nachstehend kurz enautert werden*):

Stadtische K leinsiedlung, nicht K leinw ohnungsbau
Die Belange der S iedijng sind gege-uber denen der 
Wohnung starker in den Vordergrund gestelK, da bei den 
Bewerbem einerseits ófter ^eh r das Streben nadi e,ner 
billigen Wohnung maBgebend, bei den Trógern der Sed- 
lung die A u s w a h l  d e r  S i e d l e r  nicht immer nadi der

*) Anme^-kung der Stłirińleitung. Vg . OL-Se-deni noA e.nige A.->o=&e- 
besonders eine ZusaTrunensteliung won etrt g l ->oen Zohlen „ --e r  
. Kurze N odirirfiten".

notwencfigen Bgnung erfolgt war. Der &eg eSeriaB ces 
Reichscrbeitsministers beto~t cesbatb sehr deutfich, ca6  
die vorst6dt. Kielnsśec!jng nidtf ałs Kiei—w ch -jrgsbau  
aufzufassen, d ie  w i r t s c h a f t l i c h e  S e i t e  d e r  
S i e d l u n g  vieln-ełir oesonders berucksicht gt, demnach 
sorgfalrige Aurwohl der Siedler ge^oFe-. werde- ~Lsse 
Neben Arbertsamtem und ó ffe r* . Fursoroes-e e- 
daher auch sonst zur Auskunfterteilung gee"g^ete S*e e~ 
und Personen d a z j heranzuzieben, c b w l in Z j T j "  un- 
gee:gnete Anwar^er sichenef ausgesdtdhet wenden. Do- 
gegen ist b:isber vie!fodi ges-jndigt worder.

Besonders betont wird a jch die Notwendigkeit der B e - 
t r e u u n g  u n d  B e r a t u n g  d e r  S i e d l e r ,  ut«er 
dereń Font schon be'm Darlehnsanłnig von cen Tróoer- 
jetzt der Nachweis gefj^ irt werden —uB, Soweit die 
Trager gemcinnutzige Wobnurvgs- und Siedlungsunłer- 
reh-nungen sind, durfen sie zur Deckjng cer Bełreuungs- 
kosten einen Ye-w-ahj-gsbe-trog e-neben v o n  bóchsters 
030 RM |e Mor>at, der die Si e r  er rich* wesertfich De cste- 
Jeoe-falis ist es nicht zu vercntworen, wenn m a n  Sied
em ohne vorheri oe B rw e i- jrvg i n  c ‘ e z j t  Be*eirtsdicrf*u^g
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der Stelle erforderlichen Kenntnisse ihre Stellen iiber gibt, 
oder sie nach ihrem Einzug ohne je d e  siedlungswirt- 
schaftliche Beratung lafit.
Zur H e b u n g  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  E r t r a g -  
n i s s e  der Stelle ist eine Mindestgrófie von 600 qm nur 
noch bei besonders gutem Boden zuzulassen, schon bei 
mittleren Bodenarten i. d. R. nicht unter 1000 qm. Dem- 
selben Zweck dient auch der Hinweis auf die nótige Ver- 
grófierung der Stallflache und der Zweckmafiigkeit der 
Abtrennung des Stalles vom Wohngebaude. Letztere 
gewahrleistet leichteste Anpassung des Stalles an die vom 
Siedler beabsichtigte Viehhaltung und hat den Vorzug, 
dafi der Stall erst nach Fertigstellung des Wohnhauses 
gebaut zu werden braucht, wenn sich die Bediirfnisse 
des Siedlers klarer iibersehen lassen.
Dem gleichen Zweck dient auch die Vorschrift, dafi schon 
bei erster Auswahl der Grundstiicke die landwirtschaft- 
lichen Berufsvertretungen oder sonstige Sachverstandige 
gutachtlich iiber die Giite des Bodens zu hóren sind. 
Solche Gutachten sind jetzt gleich mit dem Darlehnsantrag 
von den Tragern des Verfahrens einzureichen.
Ferner geben die neuen Bestimmungen jetzt auch Vor- 
schriften iiber das n o t w e n d i g e  t o t e  u n d  l e -  
b e n d e  l n v e n t a r ,  fiir  dessen Beschafffung, sofern 
der Siedler es nicht mitbringt oder selbst beschafft, aus 
dem Reichsdarlehn ein angemessener Betrag aufgewendet 
werden m u fi. Dadurch wird die Beschaffung unnótigen 
lnventars vermieden und die Art des zu beschaffenden 
lnventars den Wiinschen des Siedlers angepafit. Jeden- 
falls mufi ausreichendes lnventar von vornherein bei 
Bezug der Stelle gesichert sein.

S td rkere  H eranziehung  von K u rza rb e ite rn
Es hat sich gezeigt, dafi die Vollerwerbslosen keine aus- 
reichende Erleichterung ihrer wirtschaftlichen Lage finden, 
wenn die Grofie der Siedlungsgrundstiicke 600 qm nur 
unwesentlich iibersteigt. Vollansiedlern miissen also 
grófiere Stellen zugewiesen werden, die den Nahrungs- 
mittelbedarf fiir ihre Familie voll decken. Die Entlohnung 
der Kurzarbeiter geniigt andererseits bei starker Ein- 
schrankung der normalen Arbeitszeit nicht, um ihm das 
nótige Mindesteinkommen zu sichern. Wenn also jetzt 
die Heranziehung von Kurzarbeitern starker in den Vor- 
dergrund geriickt werden soli, so lafit sich diese nicht 
auf Arbeitnehmer beschranken, die fiir den Verdienst- 
ausfall Kurzarbeiterunterstiitzung beziehen. Vielmehr 
sollen auch Kurzarbeiter herangezogen werden, die diese 
Unterstiitzung nicht erhalten, dereń Einkommen aber dann 
wesentlich unter dem normalen Arbeitseinkommen liegen 
mufi. Zugelassen werden auch noch dauernd beschaftigte 
Arbeitnehmer, die auf die Dauer Kurzarbeiter nach Ein- 
reihung in eine vorstódt. Kleinsiedlung werden wollen 
und damit die Einstellung neuer Arbeitskrafte ermóglichen. 
Das setzt voraus. dafi der Trager der Siedlung sich mit 
den Betrieben der betr. Kurzarbeiter ins Einvernehmen 
setzt. Bei der heutigen Wirtschaftslage der betr. Betriebe 
ist es allerdings zweifelhaft, ob und welche Arbeitnehmer 
auf die Dauer ais Kurzarbeiter angesehen werden kón
nen. Es mufi aber bei der Bedeutung, die diieses Problem 
fiir die gesamte Wirtschaft der Zukunft hat, versucht wer
den, diese Schwierigkeiten zu iiberwinden. Eine Beteili- 
gung der Betriebe oder die Bereitstellung von Grund- 
sKicken durch diese wird nicht gefordert, aber angestrebt; 
sie wiirde solche Ansiedlungen wesentlich fórdern.

Selbsthilfe d e r S ied ler

Wie bisher ist den Bestimmungen der Verordnung des 
Reichsprasidenten vom 6. Oktober 1931 Rechnung zu 
tragen, dafi Bewerber um eine Kleinsiedlerstelle bei Auf- 
schliefiung des Gelandes bzw. Errichtung der Baulich-

keiten eine gewisse Mindestzeit mitarbeiten mufi. - ,e l  ̂
der Kurzarbeiter die Selbsthilfe nicht in ausreichen em 
Mafien leisten kann, bleibt es ihm iiberlassen, e 'ne,|' [
satzmann — etwa einen erwerbslosen Familienangehori 
gen — zu stellen oder Zuschiisse fiir  einen sole en 
zu leisten.

S td rk e re  B eriicksichtigung d e r M it te l-  und  
K le in s ta d te
Auch bei der Verteilung der Siedlungen auf Stadt und 
Land beschreiten die neuen Vorschriften andere Wege. 
Zunachst wurden mit Recht Grofistadte und geschlossene 
Industriebezirke mit vorstadt. Kleinsiedlungen bedacht. 
Schon bei der zweiten Baurate 1932 wurden auch kleinere, 
unter Arbeitslosigkeit oft noch starker leidende, Stadte 
beriicksichtigt. Fielen im I. Abschnitt 56 v. H. auf Stadte 
iiber 100 000 Einwohner, waren es im II. Abschnitt nur 
noch 35 v. H. Nunmehr wird eine noch starkere Beriick- 
sichtigung der mittleren und kleineren Stadte gewiinscht, 
um so mehr ais in den Grofistadten die Beschaffung ge- 
eigneten Siedlungsgelandes auf Schwierigkeiten stófit, in 
den Klein- und Mittelstadten die Aussichten, wieder Arbeit 
zu gewinnen, anderseits auch grófier sind.

H óhe d e r D a rle h e n , B aukosten  und Tilgung
Es hat sich ais móglich und vertretbar gezeigt, den D a r -  
l e h n s h ó c h s t s a t z  grundsatzlich von 2500 auf 2250 RM 
zu senken, die Heranziehung von Eigenmitteln der Siedler 
starker zu betonen. Nur fur ein Zehntel aller Stellen 
soli noch der friihere Hóchstsatz bewilligt werden.
Fiir k i n d e r r e i c h e  F a m i l i e n  wurde bisher ein Bau- 
kostenzuschufi von 120 RM und ein Reichsdarlehn von 
500 RM gewahrt, was zum Teil zu einer unberechtigten 
Begiinstigung fiihrte, da die Vermehrung der Schlafraume 
und die Vergrófierung der iibrigen Raume keine Mehr- 
kosten in dieser Hóhe verursachen. Der Baukostenzuschufi 
ist jetzt ganz gestrichen, das Zusatzdarlehn auf 250 RM je 
Zusatzschlafraum beschrankt. Das bisherige sehr um- 
standliche Verfahren, das die Behórden mit viel Klein- 
arbeit belastete, ist ietzt wesentlich vereinfacht.
Bei B e r e c h n u n g  d e r  z u l a s s i g e n  H ó c h s t -  
k o s t e n  von 3000 RM war zweifelhaft, ob hierin auch 
Leistungen stecken, die von óffentl. Stellen zur Siedlung 
aufgewendet sind (Beitrage fiir  den freiwilligen Arbeits- 
dienst, Unterstiitzungen fur Erwerbslose, die im Wege der 
Pflichtarbeit zu den Bauarbeiten herangezogen sind usw.). 
Nach dem neuen Begleiterlafi gehóren diese Zusatz- 
leistungen nicht zu den Hóchstkosten. Es wird ferner eine 
Oberschreitung der Hóchstkosten bis zu 500 RM auch dann 
zugelassen werden, wenn Art und Grofie des Wirtschafts- 
betriebes des Siedlers eine Vergrófierung des Bauvor- 
habens iiber das Mindestprogramm nótig machen (z. B. 
grófiere Stallung und Scheune bei mehr bauerlichen Be
trieben, Anbau von Gewachshausern bei Gartnerstellen, 
Einrichtung von Lagern und Werkstatten usw.).
Die Bestimmungen iiber H ó h e  u n d  B e g i n n  d e r  
T i l g u n g  sind ebenfalls in einigen Punkten geandert. 
Bei einem wieder in Vollarbeit untergekommenen Siedler, 
der eine hóhere Belastung tragen kann, ais sich aus den 
normalen aufierordentlich niedrigen Zins- und Tilgungs- 
betragen ergibt, kann der sofortige Beginn der Tilgung 
verlangt werden, auch wird dem Trager dann die Er- 
machtigung zur Erhebung eines angemessen hóheren 
Tilgungsatzes (normal 1 v. H.) eingeraumt. Hierdurch kann 
der Siedler wesentlich friiher schuldenfreier Eigentiimer 
seiner Stelle werden. Das gleiche gilt fiir  den Fali der 
geringeren Zinsbelastung bei Senkung des Darlehns. Um 
den Siedler hier vor untragbaren Belastungen zu schiitzen, 
hat aber die oberste Landesbehórde ihre Zustimmung ge- 
geben. Die monatliche Belastung darf keinesfalls hóher 
sein ais bei dem normalen Darlehn von 2250 RM.
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DENKMAL UND STADTBAUKUNST 10 Abbildungen

Von den etwa 50 Grofistadten im Reiche haben noch 
langst nicht alle ihr Kriegsmal. Diese Verzógerung 
kann man nur begrufien. Je grófier ein Gemeinwesen 
ist, um so schwieriger gestaltet sich die Lósung der Auf
gabe. Garende Zeiten, wie die gegenwartige, sind 
ohnehin schlecht dazu angetan, in Stein oder Metali zur 
Nachwelt zu reden. Gegenwartswunsche aller Art 
mischen sich ein, tagespolitische Strómungen oder gar 
konfessionelle Gegensatze machen sich geltend und 
manch eine ausgezeichnete Gegebenheit mufi ungenutzt 
bleiben, weil die Voraussetzungen fur abzuhaltende 
Feiern vor dem Ehrenmal, fur die notwendigen Aufmarsch- 
flachen usw. fehlen. So berechtigt solche Forderungen 
heute fur uns erscheinen mógen, so sehr das Kamerad- 
schaftsgefuhl und das Bedurfnis nach einer Ehrung der 
Gefallenen im grofien Rahmen anerkannt werden. soli, 
der eigentliche Zweck eines Denkmals, die Uberlieferung 
an Enkel und Urenkel w ird erschwert.
Betrachten w ir ein naheliegendes Beispiel, den Platz auf 
dem Friedhofe. Hier ist der O rt der Trauer, der Ruhe, 
aber nicht des lebendigen Gedenkens. Das gilt besonders 
fur grófiere und grofie Orte, dereń Kirchhof langst zum 
Begrabnisplatz geworden ist. Ja, jene alten, gleichsam 
ewigen Dorffriedhófe, in dereń Mitte das uralte Kirchlein 
steht, die kónnen sehr wohl Rahmen und Umgebung fur 
eine Kriegerehrung sein. Dafur gibt es wunderfeine Bei- 
spiele. Doch die Grofistadtfriedhófe? Nein, sie sind 
trotz aller anerkennenswerten Bemuhungen um die He- 
bung der Friedhofskultur unpersónlich und nur aus dem 
unentrinnbaren Zwange eines Naturgesetzes geduldet. 
Sie sind nicht ein so selbstverstandliches Stuck Erde wie 
der Gottesacker im Dorfe, der den Geschlechtern die 
ewige Ruhe inmitten der Nachfahren gewahrt.

W ie gem einigen sich die Stimmberechtigten, die Denk- 
malskommissionen auf den Friedhof! Sie werden unter- 
stutzt in ihrem Beschlufi durch die Wunsche der Ober- 
lebenden, an „Stiller Statte" Andacht halten zu kónnen. 
Sie sind wohl auch des langen Ratselratens um die Platz- 
frage mude und freuen sich uber das Zugestandnis, das 
den Wunschen aller wenigstens etwas entgegenkommt. 
Die trauernde Mutter oder W itwe werden in wenigen 
Jahrzehnten tot sein. W er hat dann noch den Wunsch 
nach Stiller Andacht? Vereinsamt werden die Ehrenzeichen 
inmitten alter Graber stehen, und nur bei besonderen 
Anlassen werden Vereine oder Abordnungen sich an 
diesen Statten der Weihe einfinden.

Dafi auf alten Friedhófen von geschichtlicher Bedeutung 
die Einfugung eines Ehrenmales durchaus gegeben sein 
kann, soli nicht in Abrede gestellt werden. Selbst auf

1 W ettbewerb Ehrenmal Wurzburg. Der erste Preis. Ansicht des 
Paradeplatzes am Dom

neuzeitlichen Begrabnisstatten ist die Durchfuhrung denk- 
bar da, wo reichliche Mittel es erlauben, der Masse von 
Grabzeichen ein „Monument" gegenuberzustellen. Nur 
dann entgeht man der Gefahr, einen Stein den Steinen 
hinzuzufugen.
Was alle Denkmaler auf Friedhófen mit denen in Grun- 
anlagen gemein haben, ist das Fehlen fast jeglicher Vor- 
aussetzung, jeder Bindung und Einfugung in Gegeben- 
heiten, jedes Abstimmens auf vorhandene Architektur, 
kurzum es fehlen alle stadtebaulichen Voraussetzungen. 
Je mehr der ubliche Begriff des Denkmals in der Vor- 
stellungswelt unseres Volkes sich festsetzt, desto mehr 
werden die Stimmberechtigten zu einer Aufstellung in 
Grunanlagen neigen, leider auch dann, wenn die be- 
treffende Stadt der Móglichkeiten viele zu stadtebaulichen 
Lósungen bietet. Ein vortreffliches Beispiel zeigt der 
Werdegang des Wurzburger Denkmals. Unter frankischen 
Kunstlern war ein Wettbewerb ausgeschrieben, der be- 
sondere Beachtung verdient, weil die Platzwahl innerhalb 
des Weichbildes der Stadt den Teilnehmern freigestellt 
war. Im Rahmen des Preisausschreibens war auf einen

2  W ettbewerb Ehrenmol W urzburg. 
Der erste Preis. Yerfasser Reg.-Bmstr. 
Kleinsteuber und N iederm eier, Ardii- 
tekten, und Bildhauer Heuler, samtlich 
in W urzburg. Lageplan des Parade
platzes mit dem Denkmalsvorschlag. 
Dem Dom gegenuber liegt der Neubau  
des Hauptpestamtes



3  Denkmalsvorschlag au f dem Platz vor 
dem Bischóflichen Palais in W urzburg. Der 
architektonischen Lósung auf dem Parade- 
platz steht dieser Vorschlag gegenuber, 
der mit einem zweiten Preis bedacht wurde

Platz noch besonders hingedeutet, der durch den Abbruch 
des Alten Landgerichts 11894) seine einstige Schónheit ein- 
gebufit hatte. Man erhoffte wohl etwas zu viel durch 
die Annahme, mit der Lósung des Ehrenmals gleichzeitig 
Vorschlage fur die endgultige Fassung des obengenannten 
Platzes zu gewinnen. Diese Hoffnung erfullte sich nicht. 
Im ubrigen war die Freiheit der Platzwahl nicht ein- 
geschrankt. Da der Wettbewerb schon eine Reihe von 
Jahren zuruckliegt, sei auf die Anfuhrung von Einzel- 
heiten verzichtet und nur betont, dafi das Interesse auf 
Planungen im Altstadtgebiet gerichtet war. Eine Reihe 
beachtenswerter Vorschlage entstanden, unter denen der 
erste und zweite Preis einer eingehenden Betrachtung 
unterzogen sein sollen. Beide preisgekrónte Vorschlage 
stammen von den gleichen Verfassern (Reg.-Bmstr. Klein- 
steuber und Niedermeier und Bildhauer Heuler, samtlich 
in Wurzburg).
Der mit dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf ist ais 
eine architektonisch-stadtebauliche Lósung anzusprechen, 
wahrend bei der mit einem zweiten Preis bedachten Ar
beit die bildhauerische Note uberwiegt. Ais recht erfreu- 
lich und wohlgelungen mufi die Lósung fur den Parade- 
platz (erster Preis) bezeichnet werden. Dieser bedeut-

same Platz inmitten der Stadt ist unregelmafiig und heute 
noch teilweise baumbestanden. Unter gleichzeitiger Ent- 
fernung des Baumwuchses schlugen die Verfasser ein drei- 
geteiltes Mai vor, fast vóllig frei von jedem bildhaue- 
rischen Schmuck (Abb. 1 und 2). Die einzelnen Kórper 
sind aufterordentlich geschickt den Gegebenheiten ein- 
gefugt. Warum ist dieser Vorschlag nicht-zur Ausfuhrung 
gelangt? Soviel mir bekannt ist, hat sich Geheimrat Prof. 
Theodor Fischer, ais an der Spitze des Preisgerichts 
stehend, sehr warm fur den Entwurf eingesetzt, ebenso 
Oberburgermeister Lóffler, Wurzburg. In vorliegendem 
Falle war auch den Gegenwartswunschen Rechnung ge- 
tragen, d. h. ein Platz fur Feiern vor dem Denkmal war 
durchaus gegeben.
W ar die Lósung dem Laien zu einfach, vermifite er die 
sinnfallige Plastik, die allem Anschein nach ein Ehren
zeichen in der Vorstellungswelt des Burgers erst zum 
„Denkmal" werden lafit? W irkte der Urteilsspruch des 
Preisgerichts unter dem Vorsitz eines Theodor Fischer nicht 
so nachhaltig, dafi er Vorurteile der Laienwelt zu ent- 
kraften imstande war? Ist selbst der Einwand stichhaltig, 
dafi die Verfasser ahnliche Lósungen in anderen Stadten 
zum Yorschlag gebracht hatten, womit vielleicht eine der

4  Das auf dem Platze 
vor dem Bischóflichen 
Palais geplante Ehrenmal 
fand nachtraglich Auf- 
stellung in den óffent- 
lichen Anlagen, im sogen. 
Volksgarten.
(Aufn. Fr. Riegel, Kunst- 
verlag, NOrnberg)
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5 —7  Ehrenmal in Munchen. Verfasser: 
Die Architekten Thomas Wechs-Augsburg, 
Eberhard Finsterwalder-Munchen und Bild- 
hauer Knappe-Munchen. Der Krieger in der 
Krypta war ursprunglich fur die innere Halle  
des Armeemuseums bestimmt und wurde 
dann in die Krypta gelegt. Er stammt von 
Prof. Bleecker-Munchen

5 Das Denkmal vor dem Armeemuseum

6 Denkmal mitdem Hofgarten im Hintergrund 

(Aufn. Fritz W itzig, Munchen)

vorbeigelungen, denn dieser kleine Platz bedarf keiner 
besonderen Betonung. Er wirkt in seiner Kahlheit am 
besten. Der Volkspsyche durfte zu verdanken sein, da li 
die Bestattungsgruppe (Abb. 4) von dem mit dem zweiten 
Preis ausgezeichneten Entwurfe ubernommen wurde und. 
in den óffentlichen Anlagen, in der Nahe des von 
Balthasar Neumann einst erbauten Residenzschlosses Auf- 
stellung fand. Diesem Denkmal wohnt ein schóner Ge- 
danke inne. Es muli aber so, wie es heute in Grun- 
anlagen steht, mit keiner der W urzburger Gegebenheiten 
verflochten erscheinen. Es konnte seinen Standort tauschen 
und in irgendeiner anderen Stadt zur Aufstellung kommen. 
Darin unterscheidet es sich sehr wesentlich und nicht zum 
Vorteil des eigentlichen W urzburger Stadtbildes vom 
ersten Preis und von dem sehr gelungenen Munchener 
Ehrenmal, dessen Wiedergabe in den Abb. 5 bis 7 die 
Einfugung und Unterordnung in eine vorhandene Situation 
zum Ausdruck bringt.
Welche Schwierigkeiten und Vorurteile galt es wohl bei 
dem Hamburger Denkmal zu uberwinden, das den Forde
rungen der Gegenwart nicht in dem Mafie gerecht werden 
kann, wie sie sicher von vielen Seiten einst gewunscht 
wurden (Abb. 8 bis 10). Ein schmaler Steg laftt das Her- 
antreten von Menschenmassen an das hohe, in sehr ein- 
fachen Formen gehaltene Ausrufungszeichen nicht zu. 
Dieser vermeintliche Nachteil ist in Wirklichkeit ein grofter 
Vorzug. An belebtester Stelle inmitten der Stadt stehend, 
erfullt dieses Mai die Aufgabe, die ich in Heft 2 dieses 
Jahrganges der DBZ ausfuhrlich beschrieb. Taglich ge- 
sehen, vermeintlich ubersehen, geht es rasch in das

Saulen oder der Kubuś in abgewandelter Form gemeint 
sein kónnen?
So glucklich der beschriebene Vorschlag genannt, so sehr 
seine Ablehnung bedauert werden muft, ebensosehr muft 
begruftt werden, daft der zweite Preis an der von den 
Verfassern vorgeschlagenen Stelle, dem Platze vor dem 
Bischóflichen Palais nicht zur Ausfuhrung kam (Abb. 5). 
Auch eine rein architektonische Lósung ware hier wohl

KŁIE &E«.- 
D E N * « m

7  Lageplan des Denkmals im Hofgarten
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8 Das Hamburger Ehrenzeichen 
mitten im Stadtbiid stehend, 
Arch. Klaus Hoffmann, Bildhauer 
Ernst Bariach. (Aufnahme Hans 
Hartz. Verlag H. Andres, Hamburg)

an kommende Geschlechter zu uberliefernde Erbgut ein. 
Konnte ein Denkmal fur die gefallenen Hamburger Sóhne 
eine bessere Aufstellung finden, ais sie hier gefunden 
wurde? Dem Element der seemannischen Bevólkerung, 
dem Wasser entsteigend, verkórpert es d a s  Denkmal fur 
die Hansestadt.
An die Betrachtungen uber Sinn und Zweckbestimmung 
von Ehrenzeichen verschiedensten Ausdrucks und Stand- 
orts knupfen sich unwillkurlich Gedanken uber die Ein
stellung unseres Volkes zu diesen Kulturaufgaben, und 
sie leiten hinuber zu der jungsten Entscheidung, das 
Reichsehrenmal betreffend. Eindeutig geht aus den bis- 
herigen Ergebnissen der Wunsch des Burgers hervor, die 
aufieren Zeichen des Gedenkens und der Ehrung der 
Toten des grofien Krieges der Enge der Stadt, ja selbst 
der des Dorfes zu entrucken. Der Deutsche will diese 
Zeichen móglichst in freier Natur stehend wissen. Es gibt 
Menschen, die in diesem Streben Oberkómmnisse unserer 
fruhen Vorfahren erblicken wollen, die ja bekanntlich zur 
Zeit der Stadtegrundungen sich aufierst ungern zu einer 
Preisgabe ihrer Naturverbundenheit entschlossen. Seit 
Heinrich dem Finkler hat sich manches grundlegend ge
andert. W ir sind das Volk der Grofistadter und Stadter 
geworden und haben uns bis heute bemuht, den zahlen- 
mafiigen Zuwachs der Grofistadt nach Kraften zu fordem. 
Ich glaube daher nicht an die oben angedeutete Ver- 
erbungstheorie. Viel eher suche ich die Ursache unserer 
Vorliebe fur den grunen Rahmen in einem mifiver- 
standenen Stadtebau, besser gesagt in einem Fehlen jeg- 
licher ernst zu nehmenden Stadtbaukunst in der zweiten 
Halfte des 19. Jahrhunderts. Ich suche die Ursache in den 
schlechten Vorbildern der wie Pilze aus dem Boden ge- 
schossenen Groftstadte, dereń unorganisches Anwachsen 
keine andere Gelegenheit bot ais die, Denkmaler in An- 
lagen zu stellen. Kleinstadt und Dorf haben diese Vor- 
bilder ubernommen. W er etwa glaubt, an der Tatsache 
der Einwirkung schlechter Beispiele zweifeln zu mussen, 
móge in zehn ganz beliebig zu wahlenden Dórfern die 
entstandenen Kriegerdenkmaler in Augenschein nehmen. 
So aufiert sich keine - Naturverbundenheit, sondern nur, 
aber auch nur das Bedurfnis, das Grofistadtdenkmal en 
miniaturę aufs Land zu verpflanzen.
Doch noch ein zweites Merkmal laftt sich feststellen. Von 
den wenigen Ausnahmen abgesehen, die wohl gegen 
den Wunsch der breiten Masse entstanden, erfullen alle

Ehrenzeichen, ob gut oder schlecht im Ausdruck, nur die 
eine Aufgabe, Sinnbild fur einen Totenkult zu sein. 
Haben w ir der Nachwelt sonst nichts zu ubermitteln, 
haben w ir nur Verluste an Menschenleben zu beklagen? 
Hat nicht die Frau in diesem Kampfe gegen eine er- 
druckende Ubermacht der Lasten und Sorgen in Hulle 
und Fulle auf sich genommen, haben nicht Greise und 
selbst Kinder im Rahmen des Hilfsdienstes ihr Teil bei- 
getragen? Ist nicht die Brotmarke der Ausdruck eines 
Volkes in Not? Mussen w ir nicht unsere Enkel in ihrer 
Beurteilung der Geschehnisse durch die stummen Zeugen 
unterstutzen, die w ir ihnen in Stein oder Bronze oder 
Eisen hinterlassen? Und endlich, stehen solche Schicksals- 
zeugen nicht doch besser da, wo der Nachkomme sie sieht, 
sie sehen mul), stehen sie nicht besser unter Verzicht auf 
den leider ublichen Denkmalscharakter mitten im Leben? 
Um einer jahrelang anhaltenden Meinungsverschiedenheit 
in der Platzfrage fur das Reichsehrenmal aus dem Wege 
zu gehen, hat man sich auf Berka geeinigt. Die „Stimme 
des Volkes" entschied sich fur den Haingedanken. Dafi 
dieser Volksmeinung etwas anderes vorschwebt ais der 
„W a ld  ais Denkmal", hat das Wettbewerbsergebnis mehr 
ais zur Genuge gezeigt. Naturlich kann ein Stuck

9  Lageplan dts  Ehrenzeichens in Hamburg
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10 Denkmal in Hamburg. Yerbindung  
von Ehrenmal und Treppe

Aufnahm e: von Leggern

Heimatboden, mit W ald bestanden, zum Nationalheilig- 
tum erklart werden, und ein solcher Plan hat sogar den 
grofien Vorzug, ein altes Dichterwort praktisch anwenden 
zu lassen. Es lautet:

„Des Helden Name ist in Erz und Marmelstein 
so wohl nicht aufbewahrt, wie in des Dichters Liede."

Just dieser Plan erfordert starkste Zuruckhaltung, ein 
Unterordnen unter die vorhandene Denkmalsubstanz, den 
Wald. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, verbieten 
sich Monumentolbauten und alle Versuche zentralistischer 
Zusammenfassung sogenannter Motive.
Nicht von heute auf morgen wird der „Heilige Hain" ais 
solcher empfunden werden. Das Ehrfurcht erweckende 
Gefuhl kann erst nach Jahren oder Jahrzehnten in die 
Volksseele ubergehen, je langer freilich, desto starker. Es 
lafit sich nicht durch Einweihungsfeierlichkeiten in den 
Wald bannen. W ie der Edelrost beim Kupfer, so ver- 
dichtet es sich mit der Zeit. Wohl aber bedarf ein 
solches Heiligtum eines betonten Abschlusses gegen die 
Aufienwelt, am besten einer hohen Mauer oder eines ge- 
waltigen Erdwalles mit Graben.
Mit dieser Arbeit zu beginnen, erscheint mir wichtiger ais 
alle inneren Erganzungen, die um so besser dem Cha
rakter des Ehrenhaines entsprechen, je mehr sie sich im 
Walde verteilen, je mehr ein Verzicht auf jede Wirkung 
eines „po in t de vue" zum Ausdruck kommt.
Auch der leiseste Widerspruch gegen den W ald von 
Berka ruft die Schar seiner Verfechter auf den Plan. Sie 
werden unterstutzt durch alle, die grundsatzlich gegen 
eine weitere Verzógerung des Denkmalbaues sind, denen 
also weniger Form und Inhalt, ais die Tatsache des Be- 
stehens eines Reichsehrenmals am Herzen liegt. Man will 
erreichen, dafi nicht das nachste, sondern das heute 
lebende Geschlecht die Aufgabe vollbringt, ein Stand
punkt, der durchaus anzuerkennen ist. Doch schon ein- 
gangs wies ich auf die garenden Zeiten hin, die nicht da
zu angetan sind, mit Besinnlichkeit ein so bedeutsames 
Blatt im Buche der Geschichte unseres Volkes zu schreiben.

Ruhigere Zeiten und ein gefestigteres Volksbewufitsein 
fuhren vielleicht doch dazu, die Reichshauptstadt ais den 
gegebenen Ort der Aufstellung eines Wahrzeichens an
zuerkennen. Einen solchen Plan aus dem Grunde nur zu 
verwerfen, weil andere Lander ihre Hauptstadt bejahen, ist 
doch wohl ebenso abwegig wie ein Hinweis auf die Not- 
wendigkeit, unserem Empfinden durch den Haingedanken 
Rechnung zu tragen. W er hieran festhalt, hat die Aus- 
stellung der fast ungezahlt vielen Blatter in den Hallen 
am Lehrter Bahnhof nicht mit jener Nachhaltigkeit in sich 
aufgenommen, die der ungeheuren Verantwortung vor 
der Kritik der Nachwelt entspricht.
Doch nicht nur die Hoffnung, vor der Nachwelt bestehen 
zu kónnen, darf den weiteren Verlauf der Geschehnisse 
beeinflussen. Jahrzehnte hindurch gab die Grofistadt auf 
stadtebaulichem Gebiete wenig erfreuliche Beispiele. 
Munchen und Hamburg haben durch ihre Ehrenzeichen 
bewiesen, was Denkmalsbau im Rahmen des Stadtebaues 
bedeutet. Die Schinkelwache Unter den Linden in Berlin 
wurde zu Ehren aller preufiischen Gefallenen zur Ge- 
dachtnisstatte erhoben, zu einem Mai von preufiischer 
Einfachheit im Ausdruck. Das wertvolle Baudenkmal hat 
eine wurdige Zweckbestimmung erfahren, und sein Be- 
stand ist auf Jahrhunderte gesichert. Was hier geschaffen 
ist, tragt ganz unverkennbar den Charakter der Toten- 
ehrung, des Totenkultes.
Ein Reichsehrenmal soli nun entstehen, dies ist der Wunsch 
der Verbande ehemaliger Frontkampfer, und das deutsche 
Volk hat ein Anrecht darauf, zu fragen:
W o bleibt das Zeichen, das ais Flutmarke in der Ge
schichte unseres Volkes sich abhebt, das nicht durch die 
Wucht der aufieren Erscheinung wirken soli, sondern dem 
W ort den Vorantritt vor der Materie lafit? — Die Inschrift 
auf dem Stein an den Thermophylen ist ein Gradmesser 
hierfur. Man gebe einer Reichshauptstadt Gelegenheit, 
bei der schwierigsten Aufgabe auf diesem Gebiete so zu 
verfahren, dafi die Auswirkungen auf die Provinz in 
gunstigem Sinne sich bemerkbar machen.

Arch. Wilhelm Heilig, Berlin
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KRYPTA DER EUCHARISTISCHEN GEDACHTNISKIRCHE
IN WIEN Architekt Hofrat Dr. Karl R. Holey, o. ó. Prof. an der Techn. Hochschule Wien /  9 Abb.

IJ9II
. . t n

Eingangsseite

Die hier gezeigte neuerrichtete Wiener 
Kirche der Franziskanerinnen, Missiona- 
rinnen Mariens, geht auf den zu Wien 
im Jahre 1912 am Eucharistischen Kongreft 
gefaftten Gedanken zuruck, die Erinne- 
rung an diesen Kongreft durch den Bau 
einer Kirche wachzuhalten. M it Rucksicht 
auf die geringen Geldmittel hat man zu
nachst von dem geplanten endgultigen 
Bestand nur einen Teil zur Ausfuhrung 
gebracht, der den gottesdienstlichen An- 
forderungen zur Zeit genugt. Die Kirche, 
wie sie heute vorliegt, ist die Unterkirche 
der in besseren Zeitlauften hoffentlich 
móglichen Eucharistischen Gedachtnis- 
kirche, dereń Chor grundriftlich der Unter
kirche entsprechen und dereń Achse senk- 
recht auf der derzeitigen Achse stehen soli. 
Diese spatere Bestimmung des heutigen 
Kirchenraumes hat es mit sich gebracht, 
daft er verhaltnismaftig tief ins Gelande 
gelegt werden muftte, was viel Sorgfalt 
und Muhe hinsichtlich der Feuchtigkeits- 
isolierung notwendig machte, da die 
Kirche in unmittelbarer Nahe der Donau 
gelegen ist.

Der Hauptraum der Krypta ist ein Qua- 
drat, das im Inneren in Form eines grie- 
chischen Kreuzes zum Zentralbau ge- 
staltet wurde: An einen quadratischen, 
von zwólf Pfeilern umgebenen und mit 
einer kasettierten Betondecke von 13 m 
Spannbreite uberdeckten Mittelraum 
schlieften sich vier gleichgrofte, 6,5 m 
tiefe Kreuzarme, dereń einer zum Altar- 
raum erweitert ist. Drei der Ecken ent- 
halten Treppen, von denen zwei fur den

ErdgeschoO 1: 500

UntergeschoO 1 :500
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Entwurf der ausgebauten Eucharistischen 
Gedaditniskirche. Ansicht vom Vorhof 
gegen den Haupłeingang

Zugang der Besucher, die dritte fur 
die Verbindung mit dem Kloster be- 
stimmt ist; in der vierten Ecke be- 
findet sich die Sakristei.
Der A ltar ist von iedem Punkt der 
Kirche gleich gut sichtbar. Die 
Flachen der Mensa bestehen aus 
Onyx, die vierSaulen, die die Mensa- 
platte tragen, sind mit getriebenen 
Messingplatten verkleidet, die die 
vier Evangelistensymboie zeigen. Sie 
stammen von ak. Bildhauer W. Bor
mann. Dber der Mensa befindet 
sich ein vierteiliges Fenster, dessen 
Glasgemalde zugleich die Altar- 
bilder sind. Die Decke des Aitar- 
raumes ist ebenso wie die Kasetten- 
felder des Hauptquadrats stahlblau 
getónt, aufierdem jedoch mit ver- 
schieden grofien, unregelmafiig ver- 
streuten goldenen Sternen ge- 
schmuckt; beides macht den Raum 
unerwartet geraumig.
Neuartig sind die Stationen des 
Kreuzweges: sie zeigen keine bild- 
liche Darstellung, sondern lediglich 
den Namen der Station im Verein 
mit einem Kreuz. Die N ot hat hier 
eine uberaus reizvolle neue Lósung 
einer alten Aufgabe hervorgebracht. 
Der Vorzug des hier im Bilde vor- 
gefuhrten Baues ist ein doppelter. 
Einmal verstand der Architekt aus 
einem Rumpf einen Baukórper zu 
formen, der auch in seinem vor- 
laufigen Bestand ohne iede Ein- 
schrankung bewufit gestaltet genannt 
werden kann und der trotz seiner 
absolut bescheidenen Mafie innerer 
Grófie und Gelassenheit nicht ent- 
behrt. Und gleich erfreulich ist der 
Innenraum. Er halt sich von spiele- 
rischer Freude am Unwichtigen eben
so fern wie von der schneidenden 
Hartę gewollter Modemitat.

Dr. Friedrich Mayreder, Wien

Anbau gegen das Kloster

Terrasse zwischen Kirdie und Anbau
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Ewiges Licht im Altarraum

Altar, Saulen und Mensa aus Onyx. Glasmalereien 
sind gleichzeitig die A ltarbilder. Entwurf: Ena Rotten
berg. Oecke stahlblau getónt, mit goldenen Sternen 
geschmuckt

Bllck vom Altar auf die linkę 
Seite der Kirche

K rypta  d e r Eucharistlschen 
Gedachtnisklrche in Wlen
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F o r ts e tz u n g  v o n  S e ite  1 8 6 : D ie  n e u e n  B e s tim m u n g e n  f i i r  d ie  v o rs ta d t is c h e  K le in s ie d lu n g

V e re in fa c h u n g  des V e rfa h re n s
Den das Darlehn g e n e h m i g e n d e n S t e l l e n i s t  nun- 
mehr auch seine e n d g i i l t i g e  B e w i l l i g u n g  iiber- 
tragen (friiher dem Reichsarbeitsministerium vorbehalten), 
wobei eine wesentliche Beschleunigung erreicht wird. 
Auch beim Zahlungsverfahren ist die Zentrale jetzt aus- 
geschaltet. Die Antrage gehen jetzt unmittelbar von der 
zustandigen Landesstelle an die „Deutsche Bau- und 
Bodenbank" statt wie bisher durch das Reichsarbeits
ministerium.

H e ra n z ie h u n g  des fre iw illig e n  A rbeitsd ienstes
Die friiheren daruber angezogenen Bestimmungen in den 
Richtlinien vom 1. Juli 1932 (I A 3) sind natiirlich durch 
die neuen Verordnungen auf diesem Gebiete ersetzt. Der 
Umfang seiner Einschaltung war bisher in der Praxis sehr 
verschieden, hat sich aber uberall, wo er durchgefuhrt 
wurde, ais ein sehr wirksames Mittel zur Senkung der 
Baukosten erwiesen, so dafi darauf nicht verzichtet 
werden sollte.

Zu b e v o rzu g e n d e  A rbeits lose
Dereń Kreis ist erweitert durch die K r i e g s t e i I - 
n eh m e r ,  dereń Notlage dadurch móglichst gemildert 
werden soli, die aber selbstverstandlich auch erwerbslos 
bzw. Kurzarbeiter sein miissen.

Es mussen aber jetzt allgemein die Bewerber selbst u n d  
ihre Familienangehórigen fur die Bewirtschaftung geeignet 
sein, wahrend es friiher o d e r  hiefi. Daraus konnte
u. Umst. entnommen werden, dafi bei Eignung der Fa
milienangehórigen auf die Eignung des Siedlers selbst 
verzichtet werden konnte. Das wird jetzt klargestellt. Aus- 
nahmen gelten fur Siedler, die infolge kórperlicher Fehler

— besonders S c h w e r k r i e g s b e s c h a d i g t e  — 
nicht selbst in der Lage sind, ihre Stelle zu bewirtschaften.

H eran zieh un g  des B augew erbes
Der Begleiterlafi weist ausdrucklich darauf hin, dafi auch 
in Zukunft, soweit irgend móglich, das Baugewerbe her- 
anzuziehen ist, das fur bestimmte Bauarbeiten zur Siche- 
rung sachgemafier Ausfijhrungen ja ohnehin nicht entbehrt 
werden kann. Damit wird dem Wunsche des Bauhand- 
werks in irgend vertretbarem Umfange Rechnung ge- 
tragen. Im ubrigen ist die Zahl der sogenannten „Regie- 
siedlungen", wie die bisherigen Erfahrungen entgegen 
mehrfach aufgestellten Behauptungen erwiesen, nur 
verhaltnismafiig sehr gering gewesen.

K le in e re  A nd erungen
Hier sind noch zu erwahnen: Móglichkeit der Ubertragung 
der Tragerschaft unmittelbar vom Reichsarbeitsminister an 
Gemeinniitzige Bau- und Siedlungsunternehmungen; For- 
derung ausreichend starker Trennmauern bei Doppel- 
hausern; Senkung des Hóchstbetrages fiir  Kleingarten von 
100 auf 70 RM. Letzteres hat praktisch allerdings kaum 
grófiere Bedeutung, da Kleingarten nur noch in Aus- 
nahmefallen gefordert werden sollen.

A ufbringung  d e r M itte l
Hieriiber sind noch Verhandlungen im Gange, da der 
Betrag von 40 Mili. nicht im Reichshaushaltsplan auf- 
genommen, sondern aus den Mitteln des Arbeits- 
beschaffungsprogramms der Reichsregierung entnommen 
werden soli. Die Verhandlungen sollen so beschleunigt 
werden, dafi die Inangriffnahme der Bauten beim Ein- 
setzen der Bautatigkeit gesichert ist. Im ubrigen ist diese 
Frage fiir  den Bauherrn nicht von unmittelbarer Bedeutung, 
da er ja selbst mit den Mafinahmen und Kosten der Auf
bringung des Geldes nichts zu tun hat.

STRASSENBAU UNTER YERW ENDUNG VON BITUMEN
Dr. Theodor Temme, Berlin / 5 Abbildungen 

A sph a ltbe ton
Die Jahre 1926 und 1927 brachten in Deutschland beim 
W alzasphalt die Umstellung und Weiterentwicklung zu 
diesem Verfahren. Von besonderem W ert f iir  die Praxis 
waren die im Jahre 1928 von der „Zentralstelle fiir  
Asphalt- und Teerforschung" erstmals herausgegebenen 
Vorschriften f iir  die Zusammensetzung von Asphalt- 
belagen. Nach den langjahrigen Erfahrungen des Aus- 
landes, was auch durch die durchwegs mit besten Er- 
folgen ausgefiihrten Arbeiten in Deutschland bewiesen 
wird — ich weise besonders auf die vielen Hunderttau- 
sende Quadratmeter vorziiglich liegender Belage im 
Westen Deutschlands hin —, ist Asphaltbeton ais eine 
der hochwertigsten und dauerhaftesten Asphaltstrafien- 
konstruktionen anzusehen. Nach der Formulierung der 
„Studiengesellschaft f i ir  Automobilstrafienbau" unter- 
scheidet man Asphaltgrob- und Asphaltfeinbeton. 
Asphaltfeinbeton wird von manchen Unternehmern 
manchmal auch ais T o p e k a bezeichnet, ais Feinbeton 
gilt ein Gemisch, dessen Steinsplittanteile keinen gró- 
fieren Korndurchmesser ais 12 mm haben. Asphaltbeton 
besteht aus einem móglichst dichten hohlraumarmen Ge
misch von Steinsplitt (im Grobbeton dazu noch Stein- 
schlag bis zu 30 mm grófitem Korndurchmesser), Stein- 
grus, Sand, Steinstaub und Asphalt. Mehr ais bei den 
meisten anderen Belagskonstruktionen kann man sich 
mit Asphaltbeton den vorhandenen Bedingungen und

(Schlufi aus Heft 9)

Verkehrsbediirfnissen anpassen. Er kann mit derselben 
Leichtigkeit in diinneren wie auch in dickeren Schichten 
verlegt werden. Fiir jede Art von Strafien scheint er ge
eignet zu sein. Aufier auf Landstrafien hat Asphaltbeton 
bei uns in Deutschland in den letzten Jahren in immer 
grófier werdendem Umfange bei dem Strafienbau in den 
Stadten Verwendung gefunden.
Bei der immer grófier werdenden Verwendung der Last- 
wagen auch auf den Uberlandstrafien ais Transport- 
mittel fur den Giiterversand wachst von Tag zu Tag auch 
die Beanspruchung der Strafiendecken. Fiir solche gró- 
fieren Beanspruchungen zeigen sich viele der leichteren 
Strafienbefestigungssysteme nicht mehr widerstandsfahig 
genug. Asphaltbeton der richtigen Zusammensetzung 
hat aber alle Vorbedingungen in sich, fiir  solche star- 
keren Beanspruchungen ein geeignetes Materiał zu sein. 
Auch eine andere Fórderung des heutigen Verkehrs, die 
einer geniigenden Verkehrssicherheit, erfiillt der Asphalt
beton wie kaum ein anderer Strafienbelag. Wegen 
seines hohen Splittanteiles im Gemisch, der sich in der 
fertigen Strafiendecke ja auch in der Oberflachenschicht 
entsprechend dem Mischungsverhaltnis vorfindet, ist 
Asphaltbeton stets ein griffiger und rauher Belag.

S an d asp h a lt

ist von nicht minderer Bedeutung ais Asphaltbeton, be
sonders f iir  den Ausbau der stodtischen Strafien. Nach
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der Formulierung der „Studiengesellschaft fiir  Automobil- 
strafienbau" ist Sandasphalt ein Gemisch aus Quarzsand 
bis 2 mm Korngrófie und Fiillstoff nach dem Hohlraum- 
minimum zusammengesetzt, heifi mit Asphalt vermischt, 
heifi eingebaut und sofort abgewalzt. O ft bezeichnet 
man ober auch ein durch etwa 15 bis 20 v. H. Feinsplitt- 
zusatze verstarktes Sandasphaltgemisch noch ais Sand
asphalt. Die besonderen Vorzi3ge des Sandasphaltes 
liegen in seiner Befahigung, fiir den schwersten Verkehr 
geeignet zu sein. Er zeigt einen sehr geringen Ver- 
schleifi. Die Erfahrungen gehen dahin, dafi selbst fur 
den allerschwersten Autoverkehr mit einer jahrlichen Ab- 
nutzung von nicht uber mm zu rechnen ist. 
Sandasphalt ermóglicht ais ebene Fahrbahn eine leichte 
und grundliche Reinigung und verhindert wegen seiner 
elastischen Eigenschaften die beispielsweise auf Grofi- 
steinpflaster besonders stark auftretenden und fur den 
Bestand der strafienanliegenden Hauser oft gefahrlich 
werdenden Verkehrserschiitterungen. Weiterhin bietet 
der Sandasphalt dem Verkehr einen sehr geringen Fahr- 
widerstand. Das Fahren auf ihm verlangt weniger Unter- 
haltung und Betriebskosten fur die Fahrzeuge ais auf den 
meisten anderen Strafienbelagen.
In der Beurteilung der Eignung von Walzasphaltbelagen 
fur den stadtischen Strafienausbau wird es auch unter 
den heutigen Verhaltnissen eine Rolle spielen, dafi der 
grófite Teil der Baugemische aus órtlichen Sandgruben 
und, wo Steinbruche in der Nahe sind, auch der Splitt 
aus órtlichen Steinbruchen entnommen werden kann.

S tam p fasp h a lt
Diese friiher meist angewandte Asphaltstrafienbefesti- 
gung der Stadte ist nicht zu den eigentlichen modernen 
Bitumenbauweisen zu zahlen. Zu seiner Herstellung 
wird der in der Natur gefundene asphalthaltige Kalk- 
stein verwandt. Gegen das Stampfasphaltpflaster wird 
besonders aus Kreisen der Automobilfahrer Beschwerde 
gefiihrt, da es bei feuchtem Wetter sehr glatt und schlupfrig 
wird. Der Stampfasphalt mit dem weichen. leicht schmie- 
renden Kalkstein ais Mineralbestandteil kann die Forde- 
rung grofier Fahrgriffigkeit fiir  den heutigen Autover- 
kehr, wenn er nicht durch besondere Mittel oberflachlich 
aufgerauht wird, nicht mehr erfullen. Ein Belag aus 
Stampfasphalt schleift sich unter dem Verkehr leicht 
oberflachlich dicht und wird glatt und wie poliert. Eine 
geringe Menge Feuchtigkeit und eine geringe Menge 
feiner Schmutzmasse genugt, ihn fur den Autoverkehr

FERNVERKEHRSSTRASSEN, 
ARBEITSBESCHAFFUNG
Die Aufstellung des Netzes der Fernverkehrsstrafien 
Deutschlands, die auf Vorschlag des Ruhrsiedlungs- 
verbandes vom Reichsverkehrsministerium durchgefuhrt 
wurde, hat zum ersten Małe grundlegende Unterlagen 
fiir  den Ausbau des deutschen Automobilstrafiennetzes 
nach einheitlichen Gesichtspunkten gebracht. Damit ist 
seitens der obersten Reichsbebórden der erste Schritt 
getan worden, dem Kraftwagen ais dem zukunftsreichsten 
Verkehrsmittel den ihm gebiihrenden Platz in der Ver- 
kehrswirtschaft anzuweisen, ihm die Voraussetzungen zu 
schaffen, unter denen es seine Vorzijge anderen Ver- 
kehrsmitteln gegenuber uberhaupt erst voll zur Geltung 
bringen kann.

Nach der Statistik vom 1. Juli 1932 kommt in Amerika 
1 Kraftfahrzeug auf je 4,8 Personen, in Frankreich auf je 
25, in Deutschland erst auf je 100. Die Zunahme des

sehr schlupfrig zu machen. Die Stadt Berlin, die uber
6,5 Millionen qm Stampfasphaltpflaster verfugt, befindet 
sich angesichts dieser Tatsache in besonderen Schwierig
keiten. Die Klagen des Publikums wegen der Glatte 
des Pflasters verstummen nicht. Die Stadt sucht dem 
Wunsche nach besserer Rauhgestaltung der Belagsober- 
flachen dadurch gerecht zu werden, dafi sie an den be
sonders wichtigen Stellen Oberflachenaufrauhungen 
vornimmt und fur die weitere Unterhaltung und Erneue- 
rung die modernen rauheren Asphaltstrafienbauver- 
fahren vorschreibt. Die in Berlin ausgefuhrten Verfahren 
der besonderen Oberflachenaufrauhung des Stampf- 
asphaltes durch Oberzug mit Weichbitumen und Ab- 
decken des Uberzugs mit asphaltiertem Splitt haben, wie 
auch die Oberflachenbehandlung mit Teerasphalt- 
gemischen durchweg zu gunstigen Erfolgen gefuhrt. In- 
teressante Beispiele einer dauerhafteren Aufrauhung sind 
auf der Strafie Unter den Linden, auf der Charlotten- 
burger Chaussee und auf der Hauptstrafie in Schóne- 
berg zu sehen, wo ein 2,5 cm starker Gufiasphalt- bzw. 
Sandasphalfbelag auf den alten Stampfasphaltstraflen 
aufgelegt worden ist. Beide Belage sind fest mit der 
Stampfasphaltunterlage verbunden und lassen, nach 
ihrem bisherigen Verhalten und ihrem Aussehen zu 
urteilen, eine langjahrige Haltbarkeit erwarten. Die 
Versuche auf der Strafie Unter den Linden, der Char- 
lottenburger Chaussee und der Hauptstrafie in Schóne- 
berg verdienen meines Erachtens auch deshalb grófiere 
Bedeutung, da bei ihnen fiir  die neue Decke der vor- 
handene, teilweise schon stark abgefahrene Stampf
asphalt noch voll ausgenutzt werden konnte.

SchluBbem erkung
Gerade in der augenblicklichen Wirtschaftslage ist es von 
grófiter Bedeutung, dafi die fiir den Strafienbau auf- 
gewandten Gelder in einer fiir die Gesamtwirtschaft 
móglichst giinstigen Form angelegt werden. Dies be- 
deutet, dafi man eine móglichst grofie Zahl unzureichen- 
der Strafien baldigst in einen f iir  die heutigen Verkehrs- 
verhaltnisse passenden Zustand bringt.
Die grofie Anpassungsfahigkeit des Bitumens und die 
Móglichkeit, mit ihm fiir  jederlei Art von Verkehr wirt- 
schaftliche und passende „neuzeitliche, rauhe und grif- 
fige Strafienbefestigungen" auszufiihren, bietet die Ge- 
wahr, dafi bei der Wahl von Bitumenstrafien die fiir den 
Strafienbau zur Verfiigung stehenden Gelder stets in 
einer soliden und in verkehrstechnischer Hinsicht zweck- 
dienlichen und leistungsfahigen Form angelegt werden.

KRAFTWAGENBAHNEN,
Stadtbaurat Dr.-lng. Heilmann, Halle a. S.

Autobestandes betrug in Deutschland von 1927 auf 1928 
28 v. H., von 1928 auf 1929 30 v. H., und von 1929 auf 
1930 16 v. H., in der ganzen W eit dagegen von 1927 auf 
1928 nur 6,6 v. H. Da auch heute noch der grofie Unter- 
schied der Kraftfahrzeugzahlen gegeniiber den Nachbar- 
landern mit ungefahr gleichem wirtschaftlichen Gefiige, 
umgerechnet auf die Einwohnerzahlen, besteht, ist die 
Annahme berechtigt, dafi sich der Kraftfahrzeugbestand 
Deutschlands bei einigermafien normaler wirtschaftlicher 
Entwicklung in den nachsten Jahren vervielfachen wird.
Es ist abwegig, aus einer Zunahme des Kraftwagen- 
verkehrs ohne weiteres auf eine Abnahme der anderen 
Verkehrsmittel, in erster Linie der Eisenbahnen, zu schlie- 
fien. Die Bahn ist durchaus in der Lage, durch ent- 
sprechende Mafinahmen, wie Erhóhung der Guterzug- 
geschwindigkeit, Indienststellung von bahneigenen Last-
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kraftwagen fur ihren Zubringerverkehr usw., der Abnahme 
entgegen zu wirken. Tatsachlich stiegen audi die im Eisen- 
bahnkraftwagenverkehr befórderten Guter von 65 000 t 
im Jahre 1924 auf 203 500 t mit 1,23 Millionen Kilometer 
Fahrleistung im Jahre 1931. Die Personenbefórderung der 
Reichsbahn durch Omnibusse betrug im gleichen Jahre 
4,51 Mili., die der Reichspost, die wegen der engen wirt- 
schaftlichen Verbundenheit mit der Bahn nicht ohne 
weiteres ais dereń Wettbewerber angesehen werden 
kann, 71,21 Mili. Personen. Im gleichen Zeitraume waren 
die Leistungen der einzelnen Verkehrsmittel'): 55 Milld. 
t km bei der Eisenbahn, 23 Milld. f km bei der Binnen- 
schiffahrt, im Kraftwagenverkehr 3 Milld. t,km und im 
Luftverkehr 1 Milld. ł  km. Die Oberlegenheit der Bahn 
ist also uberwaltigend.
Es mag richtig sein, dafi der Transport wertvoller Stuck- 
guter, besonders auf kurzere Entfernung, zum Teil auf 
den Kraftwagen ubergehen wird. Dem dadurch ent- 
stehenden Einnahmeausfall der Bahn stehen jedoch Ein- 
kunfte durch Kraftwagen und Omnibusbetrieb gegenuber. 
Die Bedeutung der Eisenbahn ais Transportmittel von 
Massengutern wird durch den Kraftwagen nicht erheblich 
beruhrt. Der Ruckgang des Massenguterverkehrs der 
Esenbahn ist auf ganzlich andere Ursachen zuruck- 
zufuhren. Das Ruckgrat des Massenguterverkehrs war die 
Kohle. Diese wird, seit w ir in wachsendem Mafie zur 
Verarbeitung der Kohle an Ort und Stelle ubergegangen 
sind, langst nicht mehr in dem Umfange wie in fruheren 
Jahren befórdert. Ahnliches gilt fur die Erze. Die wirt- 
schaftlichen Gesamtverhaltnisse tun ihr ubriges. Im Inter
esse der Volkswirtschaft ist es hóchst bedenklich, den 
Kraftwagenverkehr so gewaltsam unterdrucken zu wollen, 
wie dies heute durch Notverordnunqen versucht wird. 
Vielmehr mufi er wie jedes andere Verkehrsmittel dort 
eingesetzt werden, wo er entsprechend seiner Eigenart 
die hóchste Leistungsfah:gkeit verbunden mit grófiter 
Billigkeit erzielen kann. Der Bau einer Kraftwagenstrafie 
oder -bahn darf also n id it ais Kampfmafinahme der 
Reichsbahn gegenuber aufgefafit werden, sondern ais 
eine organische, durch die technische und wirtsdiaftliche 
Entwicklung bedingte W eiterbildung des Verkehrs.
Die Vorzuge des Kraftwagens fur die rasche Befórderung 
wertvoller Guter — die durchschnittliche Geschwindigkeit 
der Bahn ist bei Eilgut 3 km h, bei Stuckgut 1^ km h, die 
des Kraftwagens dagegen schon auf der jetzigen Land- 
strafie 14 kmh*) — lassen sich nur auswerten beim Vor- 
handensein eines guten Strafiennetzes. Bis heute haben 
sich die Landstrafien Deutschlands zum grófiten Teile nur 
in der Ausbildung der Strafiendecke der modernen Tech
nik angepafit, wahrend die Linienfuhrung, die Ausbildung 
der Kurven usw. noch genau dieselbe ist wie bei dem 
mittelalterlichen, auf Fuhrwerksverkehr zugeschnittenen 
Wegenetz, aus dem sich die heutigen Strafien entwickelt 
haben. Man braucht demgegenuber nur die Entwicklung 
des Fahrzeuges, das auf dieser Strofie verkehren soli, 
vom Pferdekarren bis zum modernen Rennwagen zu be- 
trachten, um zur Oberzeugung zu kommen, dafi die Un- 
stimmigkeit, die sich im Laufe der Zeit zwischen Verkehrs- 
weg und Verkehrsmittel herausgebildet hat, im Inleresse 
aller beseitigt werden mufi.
Der hochentwickelte, noch dauernd in der Vervollkomm- 
nung begriffene Kraftwagen verlangt einen genugend 
breiten Strafienkórper mit kraftiger, g riffiger Decke, mit 
ubersichtfichen Kurven von mindestens 200 m Halbmesser 
und Kurvenuberhóhung, um die hóchsten Geschwindig- 
keiten und damit den grófiten Wirkungsgrad zu erzielen.

ł ) Dr. K. Busemann : „Sdiiene und Landstrafte" (Die Autobahn/ 1. No- 
vem ber 1932).
*) O. Krahl: „Eisenbahn und Kraftwagen" (Die Autobahn, Okt. 1930).

Diese Fórderung lafit sich im grofien nur durch vollkom- 
menen Umbau der derzeitigen Strafien im Rahmen der 
Schaffung eines Netzes von Fernverkehrsstrafien ver- 
wirklichen, dessen einzelne Teilstrecken bei Umgehung 
aller kleineren Ortschaften und bei schienenfreier Kreu- 
zung der Eisenbahnen und móglichst auch der vorhan- 
denen Landstrafien die Industrie- und Handelszentren des 
Landes miteinander verb;nden. Sie mussen von den 
Hauptstrafien der umgangenen Stadte verkehrstechnisch 
einwandfrei zu erreichen sein und gleichzeitig ais trans- 
kontinentale Durchgangsstrafie fur den mitteleuropaischen 
Verkehr benutzt werden kónnen. Fur Deutschland ais 
das typische Land des Durchgangsverkehrs verdient ge
rade dieser letzte Gesichtspunkt grófite Beachtung, auch 
unter dem Gesichtspunkte der Hereinziehung des Fremden- 
verkehrs nach Deutschland. Hat doch nach Giesberts das 
deutsche Kabelnetz, das fur die Nachrichtenubermiftlung 
eine ahnliche Rolle spielen wurde wie ein kunftiges Fern- 
strafiennetz fur den Verkehr, etwa 75 v. H. des inter- 
nationalen Kabelverkehrs von England, den skandina- 
vischen Landern, Amerika usw. nach Mitteleuropa zu be- 
waltigen.
Ais Grundlage des Fernstrafiennetzes soli der eingangs 
erwahnte Entwurf des Reichsverkehrsministeriums dienen. 
Seine weitere Bearbeitung mufi daher unter sorgfaltiger 
Berucksichtigung aller dieser Erwagungen in enger Ver- 
bindung mit der Stadteplanung und den Landesplanungs- 
verbanden erfolgen.

Aus dem Ausbau der Strafien zieht die Volkswirtschaft 
nach mehreren Richtungen hin Vorteile: Einmal durch eine 
starkę Steigerung des Kraftfahrzeugverkehrs, d. h. eine 
spurbare Belebung der Gesamtwirtschaft durch starkere 
Inanspruchnahme der Kraftfahrzeugindustrien, durch eine 
Verminderung der Frachtkosten besonders in wenig durch 
die Eisenbahn erschlossenen Gebieten, dann durch Sen- 
kung der Betriebs- und Unterhaltskosten der Kraftfahr- 
zeuge und durch die geringeren Unterhaltungskosten, die 
ein gut ausgebautes Strafiennetz dem heutigen gegenuber 
erfordert. Im einzelnen wurden trotz der im Vergleich zu 
anderen Landern geringen Verbreitung des Kraftverkehrs 
im Jahre 1929 in Deutschland an Kraftfahrzeugsteuern 
209 Mili. und an Belastung des Treibstoffes 335 Mili. RM') 
aufgebracht, die leider nur zu einem sehr geringen Teile 
ihrem eigentlichen Zweck, dem Strafienbau, zugefuhrt 
wurden. Der Produktionswert der Kraftfahrzeugindus^rie 
betrug 1930 900 Mili. RM, der Gesamtumsatz der Kraft- 
verkehrswirtschaft belief sich 1932 auf uber 4 Milld. RM 
und die Zahl der in ihr beschaftigten Personen betrug 
etwa 500 000. Das sind Zahlen, die fur die Gesamtvolks- 
wirtschaft in ihrer Bedeutung gewifi nicht unterschatzt 
werden durfen.
W ie die Kosten der Kraftwagenhaltung durch die Gute 
des Strafiennetzes beeinflufit werden, zeigt eine Statistik 
der Nationalen Automobilhandelskammer der USA: Die 
gesamten Aufwendungen fur das Fahrzeug sind danach 
bei guten Strafien um 33 v. H. niedriger ais bei schlechten, 
und um 20 v. H. niedriger ais bei mittelmafiigen. Nach 
Berechnung von Dr. Fischer4) w ird durch eine einmalige 
Instandsetzung von 30 000 km Landstrafie ein Ersparnis 
von jahrlich 45 Mili. an Kosten fur Strafienemeuerungen 
und 55 Mili. an Aufwendung der Strafienbenutzer erspart. 
Voraussetzung fur einen zweckmafiigen Ausbau des 
Strafiennetzes ist allerdings, dafi das Ganze einer zen- 
tralen Reichsbehórde, nicht einem Teil der noch 1930 vor- 
handenen 64 223 selbstandigen Wegebaubehórden unler- 
stellt w ird, damit die Hergabe der Mittel nach einheit-

’) Nutzen der KroftverVehrswirts<fioft (Die Autobahn, Nov. 1932 .
*) Dr. R x łter: Arbeitsbeschaffung durch Strafienbauten (Die Autobahn, 
Juni 1932)..
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lichen Grundsatzen und entsprechend der Verkehrs- 
bedeutung und Verbesserungsbedurftigkeit der einzelnen 
Strecken geschieht. Grundsatzlich sind dabei zunachst 
ausschlieGlich die FernstraGen zu berikksichtigen, alle 
ZubringerstraGen, alle UmgehungsstraGen rein órtlicher 
Bedeutung sind zunachst zuruckzustellen.

Die naturliche Steigerung des Gedankens einer fur den 
Kraftwagenverkehr ausgebauten StraGe ist die Kraft
wagenbahn. Sie strebt demselben Ziel einer weit- 
gehenden Verkehrsrationalisierung zu, indem sie den 
Kraftverkehr zwischen gróGeren Wirtschaftszentren auf 
Verkehrswegen, die ausschlieGlich dem Kraftwagen vor- 
behalten sind, vermitteln. Fiir sie sprechen alle Gesichts- 
punkte, die den Bau der FernstraGen wiinschenswert er- 
scheinen lassen, in verstarktem Mafie. Durch die Geschwin- 
digkeit des Verkehrs, der die Leistungsfahigkeit der Kraft
wagenbahn der normalen StraGe gegeniiber verviel- 
facht, durch die Verkehrssicherheit, die sich durch Aus- 
schaltung aller im Bau der StraGe begrundeten Ge- 
fahrenquellen der Sicherheit der Eisenbahn annahert, 
durch die Tatsache, daG z. B. der Betriebsstoffverbrauch 
eines Wagens auf der LandstraGe etwa l,4mal so groG ist 
ais der auf der Kraftwagenbahn, wird diese zum besten 
und auch billigsten Verkehrswege, sobald eine bestimmte 
Inanspruchnahme gesichert ist. Da sie jedoch nur dem 
Kraftverkehr, nicht der Allgemeinheit zur Verfiigung 
stehen soli, darf ihr Bau grundsatzlich nicht aus óffent
lichen Mitteln erfolgen, sondern muG der privaten Be- 
tatigung vorbehalten bleiben. Die Unterstutzung der 
óffentlichen Hand darf nur in Fallen gróGter wirtschaft- 
licher Bedeutung erfolgen. Die Bahn muG sich also in 
privatwirtschaftlichem Sinne durch Erhebung entsprechen- 
der Gebuhren fiir die Benutzung selbst tragen kónnen, 
wie es z. B. bei der Berliner Avus, wie es aber auch bei 
den groGen durch Mussolini geschaffenen oberitalienischen 
Kraftwagenbahnen geschieht. Juristisch steht allerdings 
einem solchen Vorgehen der § 13 des Finanzausgleichs- 
gesetzes im Wege, auf Grund dessen samtliche Brucken- 
und Wegegelder bei óffentl. StraGen abgeschafft wurden. 
Irgendein Zwang zur Benutzung der Bahn besteht natur- 
lich nicht, aber die Mehrzahl der Kraftfahrzeugbenutzer 
wird trotz der zu zahlenden Gebuhren wegen der 
gróGeren Schnelligkeit, dem sparsameren Triebstoff- 
verbrauch und der geringeren Unfallgefahren die Fahrt 
auf der Kraftwagenbahn der auf der LandstraGe vor- 
ziehen. Diese wird dadurch zugunsten der vermeintlich 
sparsamen Kraftwagenfahrer, der Fuhrwerke und FuG- 
ganger entlastet und erfahrt damit ihrerseits eine Ver- 
minderung der Unterhaltungskosten.

Der Bau von Kraftwagenbahnen ist jedoch nur dort móg- 
lich, wo durch eine entsprechende Verkehrsstarke die 
Bau- und Unterhaltungskosten mit den eingehenden Ge
buhren bestritten werden kónnen; dies ist bis heute nach 
den vorhandenen Statistiken in Deutschland erst zwischen 
einigen Industriezentren der Fali.

Ais zulassige Hóhe der Benutzungsgebuhr gibt Ober- 
regierungsrat Dr. Krebs, Darmstadt, 5 Rpf/Fahrzeugkilo- 
meter an. Unter Zugrundelegung der oben genannten 
Ersparnisse von 20 und 33 v. H. bei Benutzung der Kraft- 
wagenstraGen und bei 20 Rpf ais normale Durchschnitts- 
kosten eines Fahrzeugkilometers erscheint dieser Satz 
berechtigt. Bei einem Baupreis von 365 000 RM/km, wie 
er seitens der Hafraba angegeben wird, und 10 v. H. Ver- 
zinsung, Tilgung und Bahnunterhaltungskosten werden 
also 100 RM/Tag/km an Einnahmebedarf erforderlich sein,

d. h. die Bahn muG tdglich von mindestens 1000 Fahr- 
zeugen in jeder Richtung befahren werden, um sich ren- 
tabel zu gestalten. Zur Erlauterung der GróGenordnung 
des erforderlichen Verkehrs sei gesagt, daG z. B. auf der 
BergstraGe zwischen Darmstadt und Heidelberg an 
schónen Fruhjahrssonntagen ein Verkehr von 15 000 bis 
18 000 Wagen festgestellt wurde.
Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Kraftwagen- 
straGen und -bahnen wird immer mehr steigen, je mehr 
w ir uns normalen wirtschaftlichen Verhaltnissen nahern. 
Ihr Bau ist also gerade in der jetzigen Notzeit ais Vor- 
bereitung auf die Zeiten steigender Konjunktur zu fordem, 
zumal er neben der Lósung der verkehrswirtschaftlichen 
Fragen in weitestem MaGe zur Verminderung der Arbeits
losigkeit beitragt; denn bei StraGenbauten ist der Lohn- 
anteil an den Gesamtkosten mit etwa 60 v. H. hóher ais 
bei allen anderen Tiefbauarbeiten. AuGerdem kommen 
auch die restlichen Betrage mittelbar der Arbeitnehmer- 
schaft fast restlos in Form von Lóhnen zugute, die durch 
die Materiallieferanten gezahlt werden. Dies ist besonders 
fiir die Steinindustrie von gróGter Bedeutung: Sie hatte 
vor dem Kriege eine Belegschaft von 150 000 Mann, vor 
wenigen Jahren noch ein solche von 100 000, jetzt beschaf- 
tigt sie nur einen verschwindenden Bruchteil derselben.
Die Ausbaukosten von 1 km FernstraGe lassen sich schwer 
schatzen. Wurden die fur den Gesamtausbau des Kraft- 
wagenstraGennetzes erforderlichen 1% Milld. RM be- 
schafft werden kónnen, so wurden damit bei 60 v. H. 
Lohnanteil und einem durchschnittlichen Jahresverdienst 
von 1000 RM je Arbeiter etwa 500 000 Arbeiter zwei Jahre 
Beschaftigung finden, d. h. unter Berucksichtigung der ver- 
mehrten Beschaftigung der Lieferindustrie wurde ein etwa 
zehnprozentiger Ruckgang der Gesamtarbeitslosigkeit 
erzielt werden kónnen. Ebenso liegen die Dinge bei 
der Kraftwagenbahn. Nach Dr. Krebs wurden allein bei 
dem Bau der Teilstrecke Frankfurt—Mannheim der von 
der Hafraba projektierten Kraftwagenbahn Hamburg— 
Basel etwa 6000 Arbeiter fur zwei Jahre Beschaftigung 
finden, d. h. die Arbeitslosigkeit des Main-Neckar- 
Gebietes wurde um 10 v. H. vermindert werden kónnen. 
Italien nutzt diese Móglichkeit zur produktiven Arbeits- 
beschaffung bereiis seit Jahren aus. So arbeiteten 1932 
20 000 Arbeiter an der neuen Lastverkehrsautobahn 
Genua—Mailand. Ferner hat Schweden seine 15 000 
Arbeitslosen langst restlos im StraGenbau beschaftigt. 
Dort werden gegenwartig etwa 1000 km LandstraGe mit 
30 Millionen Kronen Kosten gebaut.
Leider werden diese Gesichtspunkte in dem Arbeits
beschaffungsprogramm der Reichsregierung wenig ge- 
wurdigt. Wohl w ird die grundsatzliche Bedeutung des 
StraGenbaues im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit an- 
erkannt: Ein Teil der 500 Millionen, die den Gemeinden 
zum Zweck der Arbeitsbeschaffung zur Verfijgung gestellt 
werden soli, w ird fur StraGenbauten verwendet werden. 
W ir sind der Meinung, daG der zur Verfugung stehende 
Betrag ausschlieGlich dem Ausbau des Fernverkehrs- 
straGennetzes gewidmet werden sollte. Die Gefahr von 
Fehlinvestierungen, etwa dadurch, daG eine mit diesen 
Mitteln gebaute UmgehungsstraGe durch den spateren 
Ausbau einer FernstraGe oder einer Kraftwagenbahn 
wertlos wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Volks- 
wirtschaftlich richtiger ist es, solch groGe Kapitalien nicht 
in kleine und kleinste Stucke zu zerteilen, sondern ihre 
Verwendung auf weite Sicht nach gróGeren Gesichts- 
punkten zu regeln und damit Werte zu schaffen, die auch 
spateren Generationen nutzlich sind.

N a c h s c h r i f ł  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  W ir  geben d ie  vorstehenden interessar.ten A usfuhrungen w ie d e r, wenn ih rS ch lu fi auch im Widerspruch 
steht zu den Gesichtspunkten, nach denen d ie  M itte l fu r  den S tra flenbau  aus dem de rze itig en  Arbeitsbeschaffungsprogram m  Verwendung 
finden  so llen und d ie  auch den Wunschen b re ite r Kreise des Unternehm ertum s entsprechen. Fur d ie  zw eife llos w ichtige A utgabe des Baus von 
FernstraBen, K ra ftw agenstradsn usw. werden doch wohl andere W ege der F inanzierung gesucht werden mussen.
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DIE STRASSENBAUMASCHINE  
IM  ARBEITSBESCHAFFUNBSPROGRAMM

Reg.-Baumeister a. D. A. Przygodę, Berlin

Im Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reichsregierung 
(Deutscher Reichsanzeiger Nr. 6 vom 7. Januar 1933) wer
den fiir die Verwendung der 500 Mili. RM des Sofort- 
programms nur Richtlinien gegeben, aber keine Bestim- 
mung festgelegt. Es ist jedoch selbstverstandlich, dafi ein 
grofier Teil des Betrages fiir  Strafienbau und Strafien- 
unterhaltung Verwendung finden wird. Gerade auf die
sem Gebiet mufite infolge der Not der Zeit uberall viel 
unterlassen werden und selbst der ganze Betrag wurde 
bei weitem nicht ausreichen, um Ruckstandiges nach- 
zuholen und vor allem, um das Strafiennetz dem heutigen 
Verkehr anzupassen. Es liegt also gerade hier viel pro- 
duktive Arbeit vor. Die Arbeitsbeschaffung soli in erster 
Reihe die Lasten der Arbeitslosenfursorge bei den Pro- 
vinzial-, Kreis- und Stadtgemeinden vermindern, die 
wegeunterhaltungspflichtig sind. Diese Kórperschaften 
kónnen also durch Ausfuhrung von Strafienbauarbeiten 
auf der Grundlage des Sofortprogramms ihren Etat 
wesentlich verbessern. Obige Richtlinien enthalten Vor- 
schriften uber das Verhalten der Behorden bei der Ver- 
gebung der Arbeiten und uber die Auswahl der Ar- 
beiter, die einzustellen sind.

Es ist ais gliicklicher Umstand anzusehen, dafi gerade die 
neueren Strafienbauweisen es ermóglichen, in der Aus
wahl der Arbeiter weit mehr nach privatwirtschaftlich- 
sozialen Gesichtspunkten zu verfahren ais bei irgend- 
welchen anderen Arbeiten. So kónnen ungelernte A r
beiter in grofier Zahl eingestellt werden, welche zur 
Ausfuhrung der Erdarbeiten, aber auch zur Bedienung 
vieler Baumaschinen keiner besonderen Vorkenntnisse 
bedurfen. Zwar heifit es in den Richtlinien, dafi Maschinen 
nicht verwandt werden sollen, wenn menschliche Arbeits- 
krafte zu keiner wesentlichen Verteuerung fuhren. Es 
scheint immer noch allgemein die Ansicht vorzuherrschen, 
dafi die Maschine stets zum Abbau von Arbeitern fuhren 
mufite. Gerade im neueren Strafienbau bewirkt die M a
schine durch ihre schnelle, den Arbeitstakt angebende Mit- 
wirkung und durch den Zwang zu ihrer wirtschaftlichen 
Ausnutzung, dafi zusatzliche Arbeiten wie die Vor- 
bereitung und die Befórderung der Baustoffe die Ver- 
arbeitung des maschinellen Erzeugnisses auf der Bau
stelle beschleunigt werden mussen, was f iir  diese Ar
beiten zur vermehrten Einstellung von Arbeitern fuhrt. 
Sodann wurde in der Ausschaltung der Maschine auf 
Grund unwesentlicher Verteuerung der Arbeit durch 
menschliche Arbeitskrafte die Gefahr bestehen, dafi 
minderwertige Arbeit geleistet w iirde, was zu der For-

4

derung nach hochwertiger Anlage des kostbaren Kapi- 
tals in Widerspruch steht.
Dies gilt vornehmlich fur alle bituminósen Strafienbau
weisen, die bei dem zunehmenden Kraftwagenverkehr 
ais Strafienbefestigung heute meist nur noch in Frage
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kommen kónnen. Die Vorbereitung der Baustoffmischungen 
fur Teermakadamdecken im Heift- oder Kalteinbau, fur 
Walzasphaltdecken usw. erfordert schon geschultes Per- 
sonal fiir die unbedingt erforderliche maschinelle Anlage, 
die in den stationaren T e e r - A s p h a l t m i s c h -  
a n l a g e n  (Bild 1) und in den fahrbaren W a l z -  
a s p h a l ł m i s c h a n l a g e n  bekannt sind. In letzter 
Zeit bevorzugt man sogar die ersteren, da in ihnen die 
richtige Auswahl der Gesteinskórnungen und die richtige 
Bemessung des Bindemittels, wovon schlieftlich das Ge- 
lingen der Straftendecke abhangt, mehr sichergestellt ist 
ais dies bei einer fahrbaren Anlage an der Baustelle im 
gleichen Mafte der Fali sein kann. Der Arbeitsgang ist 
bei der stationaren wie bei der fahrbaren Anlage der 
gleiche. Die Anlage in Bild 1 mit 20 t Stundenleistung 
steht in einem Steinbruchbetrieb. Das vorzerkleinerte und 
gesiebte Gestein wird durch eine Fórdervorrichtung der 
Ruttelschurre aufgegeben, welche diese der Trocken- 
trommel, die mit Olfeuerung ausgestattet ist, gleichmaftig 
zufiihrt. Das in der Trommel getrocknete und gereinigte 
Materiał wird einem Heiftelevator zugefuhrt, der es einer 
Siebmaschine zuleitet, die auf bestimmte Vorsilos ar- 
beitet. Ober automatische Waagen gelangt es sodann 
zum „Planetmischer", der sich fur Mischungen mit Ge
steinskórnungen von den feinsten bis zu 6 cm eignet. 
In einer Aufbereitungsanlage werden die bituminósen 
Bindestoffe auf die notwendige Temperatur erwarmt und 
durch eine kolben- und ventillose Bitumenrotationspumpe 
zu dem Bitumenmeftgefaft gebracht. Von hier lauft das 
Bitumen der Mischer-Aufgabevorrichtung zu, von wo es 
erst unmittelbar vor dem Mischprozeft dem Gestein bei- 
gegeben wird. Durch eine Bitumen-Rucklaufvorrichtung 
wird stets frisches Heiftmaterial im Kreislauf zugefuhrt, 
so daft ein Erkalten desselben in der Rohrleitung un- 
móglich ist. Aus dieser Beschreibung laftt sich die Ver- 
zwicktheit des Arbeitsganges bei der Herstellung von 
Teerbetonmischungen erkennen, die in gleicher Giite nie- 
mals von Menschenhand ausgefuhrt werden kónnen. Das- 
selbe gilt fur das Kochen des Bitumens oder Teers, bei 
dem die Erwarmung sorgfaltig zu leiten ist und bestimmte 
Warmegrade eingehalten werden mussen. Ais Beispiel 
sei der T e e r -  u n d  B i t u m e n s c h n e l l k o c h e r  
(Bild 4 mit 5000 kg Nutzinhalt angefuhrt, der ais Bitumen- 
aufbereitungsmaschine fur die fahrbaren Mischanlagen, 
die Oberflachenbehandlungen im groften Umfange, so
wie ais sogenannte Amme bzw. ais Vorkocher fiir  Spritz- 
maschinen bestimmt ist. Die Leistung betragt 5000 kg 
Bitumen auf 180° C in drei bis vier Stunden und 5000 kg 
Teer auf 125 C in etwa zwei Stunden. Durch ein ge- 
schiitztes Feuerungssystem mit Kohlen- oder Olfeuerung 
wird trotz gróftter Kochleistung ein Verkoken des Bi
tumens weitgehendst vermieden. Zur Fórderung des Bi
tumens ist eine Bitumenpumpe fur Handbetrieb eingebaut. 
In den Schmelzvorraum des Kessels kónnen 12 Bitumen- 
trommeln von 0,50 m Durchmesser und 0,9 m Hóhe ein- 
gelegt werden. Eine zuverlassig arbeitende Temperatur- 
meftvorrichtung ist besonders sorgfaltig gegen Warme- 
ausstrahlungen des Kessels isoliert.

Die andere Art der bituminiósen Straftendecken, bei der 
das Gestein ohne Bindemittel eingebaut und dieses erst 
nachtraglich eingebracht wird, umfaftt alle Bauweisen von 
der Oberflachenbehandlung bis zum Trankverfahren. 
Diese Bauweisen sind einfacher ais die Asphalt- und Teer- 
betondecken und lassen viel eher die Ausfuhrung durch 
ungeschultes Personal, uberhaupt die Hinzuziehung 
menschlicher Arbeitskraft in grófterem Umfange zu. Vor 
der Behandlung der Deckenoberflache muft die im Maka- 
damverfahren eingewalzte Befestigung grundlich durch 
Stahlbesen gereinigt, das Bindemittel im Heift- oder 
Kaltverfahren aufgespritzt und mit Steinsplitt abgedeckt

werden. Alle diese Arbeiten mit den erforderlichen Be- 
fórderungsarbeiten kónnen durch ungeschultes Personal 
bzw. durch Arbeitslose ausgefuhrt werden. Nur die 
Vorbereitung der bituminósen Spritzmaterialien, wie 
dereń Ausspritzen muft in Hinblick auf die erforder
liche Gute der Arbeiten maschinell erfolgen. Aber 
die hochentwickelten Spritzmaschinen schaffen auch 
hier Ersatz fiir  den Ausfall an Arbeitskraften, indem sie 
den Fortgang der Arbeiten derart beschleunigen, daft fur 
die angefuhrten Handarbeiten die Einstellung weiterer 
Hilfskrafte erforderlich ist. Auch ist eine halbmechani- 
sierte Spritzmaschine zu verwenden, wie sie z. B. in der 
T e e r -  u n d  B i t u m e n s p r i t z m a s c h i n e  Bild 5 
mit 500 I Kesselinhalt vorliegt. Die Fortbewegung der 
Maschine erfolgt von Hand. Eine rasche Aufbereitung 
der bituminósen Stoffe w ird durch das besondere Heiz- 
kesselsystem erreicht. Das Fullen der Maschine erfolgt 
mit Hilfe der angebauten, umlegbaren Schrotleiter mit 
Faftaufzugswinde. Die Temperatur ist an der angebauten 
Meftvorrichtung ablesbar. M it der eingebauten Bitumen
pumpe mit doppelarmigem Hebel kónnen gleichzeitig 
zwei Handspritzorgane versorgt werden. Durch Um- 
stellen der Rohrleitung kann heifte Luft zum Reinigen der 
Pumpe, der Rohrleitungen, Schlauche und Spritzorgane 
vor und nach dem Gebrauch angesaugt werden, das 
Materiał durch Umpumpen innigst gemischt und Materiał 
aus anderen Behaltern angesaugt werden. Die Maschine 
eignet sich auch fur Kaltverfahren.
Das Abdrucken bituminóser Straftendecken kann wegen 
der erforderlichen Belastung nur durch Maschinen bzw. 
Walzen erfolgen, dereń Fuhrung Personal erfordert. Die 
neueren Einrad-Motorstraftenwalzen sind aber so einfach 
und zuverlassig in der Bedienung, daft diese jeder un- 
geschulte Arbeiter ohne weiteres ausuben kann. Bild 2 
zeigt eine derartige W a l z e  (Bauart „Scheid"), die 
von Hand gefuhrt und gelenkt wird. Durch einfaches Um- 
legen eines Hebels an der Lenkdeichsel schaltet sich der 
Gang der W alze ein. Das Gewicht betragt etwa 900 kg, 
das durch Wasserfullung auf etwa 1100 kg erhóht werden 
kann. Die W alze ist unterteilt, damit sie sich auch in 
engsten Kurven leicht steuern laftt und die Teerdecke 
nicht verletzt.
Auch bei den Unterhaltungsarbeiten bituminóser Strafien- 
decken sind maschinelle Hilfsmittel, die sich insbesondere 
auf die Erzeugung der zum Ausspritzen erforderlichen 
Preftluft beschranken, nicht zu entbehren. In Bild 3 ist 
ein Kaltasphalt - F l i c k -  u n d  S p r i t z g e r a t  fiir 
Preftlufthandbetrieb ersichtlich. Die Kaltasphaltfasser 
werden mit dem Faftaufzug iiber die Muldę gerollt und 
in diese durch ein Sieb entleert. Aus der Muldę werden 
100 I in einen untergebauten Behalter abgefullt, und mit 
dem angebauten Handkompressor wird Druckluft von
6 atu erzeugt, mit der das Materiał durch das Spritz- 
organ ausgespritzt. Zur Herstellung von bituminósen 
Mischungen fur Straftenerneuerungen, die durch Auf- 
bruche usw. verursacht werden, dient ein fahrbarer
T e e r  - u n d  A s p h a l t m a k a d a m - H a n d m i s c h e r  
(Bild 6). Er besteht aus einem vierradrigen Fahrgestell 
mit aufgebautem Teer- und Bitumenkochkessel von etwa 
50 I Inhalt mit Feuerung und einer Splittdarre fiir etwa 
80 bis 100 I Inhalt. Der heb- und senkbare Rostkorb der 
Feuerung ermóglicht, die erneuernden Stellen rasch zu 
trocknen und anzuwarmen. Der Handmischer ist ein 
Schraubenpaddelmischer besonderer Konstruktion, der 
gleichmaftig mischt, was durch Handmischung nicht zu er- 
reichen ist. Zum Entleeren wird der Mischer einfach um 
seine Achse gekippt und das fertige Mischgut fallt un
mittelbar auf die vorbereitete Erneuerungsstelle. Die 
Gerate 5 und 6 fuhren Hacke, Stampfer, Schaufel und 
Besen mit sich.
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DER MODERNE TENNISPLATZ Dipl.-lng. Fritz Tegeder

Allgem eines

Voilkommen gleichmafiige Elastizitat des ganzen Platzes, 
eine genormte Festigkeit der Decke fur die erwunschte 
Schnelligkeit des Balles, ein griffiges Oberflachenmaterial 
zur schnellen Startmóglichkeit, sowie eine Farbę, die so- 
wohl die Sonnenstrahlen absorbiert, ais auch den Bali 
abhebt — das sind die Voraussetzungen fiir eine gułe 
Spielmóglichkeit auf einem Tennisplatz.

Dafi die Decke und der Unłerbau vollkommen wasser- 
durchlassig sein mussen, ist heute eine Selbstverstandlich- 
keit. Trotzdem gibt es nicht sehr viele Deckenarten, die 
diesen Erwartungen gerecht werden. Die Elastizitat eines 
Platzes ist fast ausschliefilich im Unterbau verankert. Die 
Gleichmafiigkeit der Federung ist durch die Decke niemals 
zu erzielen. Bei der relativ geringen Deckenstarke besitzt 
diese infolge der feinen Kórnung des Materials in sich 
keine wahrnehmbare Elastizitat. Mit einer bestimmten 
Festigkeit der Decke hórt auch die Federung auf. Wenn 
es heute noch Handler gibt, die bei der Anpreisung ihrer 
Decken auf die besonders hohe Elastizitat hinweisen, so 
ist dieses auf eine falsche Auffassung zuruckzufuhren. 
Hauptsachlich handelt es sich hierbei um Decken aus ton- 
haltigem Materiał, die wohl im nassen Zustand beweglich 
sind. Man darf jedoch diese Beweglichkeit nicht mit 
Elastizitat verwechseln, weil tonhaltige Decken ihre Be
weglichkeit mit jeder Temperatur wechseln und im Sommer 
sogar steinhart werden.

Unterbau
Wie schon erwahnt, mufi der Unterbau die gleichmafiig 
hohe Elastizitat liefern. Bei dem bisherigen, allgemein 
bekannten System zur Herstellung des Unterbaues wurde 
das Niveau der Unterbauoberflache durch Pflócke fest- 
gelegt und der Boden, je nach Vermógen, mit einer mehr 
oder weniger starken Packlageschicht aus Ziegelbruch 
oder Bruchsteinen belegt. Dafi diese Packlage durch die 
verschiedenartige Grofie des zur Verfugung stehenden 
Materials sehr uneben wurde und bei der Ungleichheit 
des Bodens verschiedene Starken bekam, wird ohne 
weiteres uberzeugen. Diese unebene Packlage wurde 
dann mit Steinkohlenschlacke (wie sie fallt) haufig bis zu 
30 cm loser Schutthóhe bedeckt und mit einer Motor- oder 
Pferdewalze angedruckt und dann nochmals reguliert. 
Durch diese Arbeitsweise erhielt der Unterbau einmal 
durch die Ungleichheit der Packlagenstarke eine ungleiche 
Elastizitat, zum anderen wurde die meist gutausgebrannte 
grobe Schlacke, die doch nur ais poróser Kórper eine 
Federung behalt, zusammengedruckt, wodurch nicht nur 
die Elastizitat aufgehoben, sondern auch die Wasser- 
durchlassigkeit der Schlacke vermindert wurde. In den 
meisten Fallen flie fit bei derartig angelegten Platzen das 
Wasser eher an der Oberflache seitlich ab, ais dafi es 
durch die Schlacke in die Packlage zieht. Leider werden 
auch heute noch mangels besseren Wissens solche primi- 
tiven Platze gebaut. Sie kónnen naturlich die Forde- 
rungen der feinnervigen Spieler nicht befriedigen.

Beim heutigen modernen Tennisplatzbau, einem Bau, an 
den man die hóchsten Anspruche stellen kann, geht man 
ganz anders vor. Ich will versuchen, nachstehend eine 
Bauanweisung zu geben, doch móchte ich davor warnen, 
sie ohne fachmannische Beratung durchzufiihren. Der 
Fachmann, der seine Befahigung zur Herstellung guter An
lagen meist erst in zehnjahriger Erfahrung erlangt, kann
— schon wegen der verschiedenen Bodenverhaltnisse — 
durch keine noch so gute Bauanweisung ersetzt werden. 
Schon die Zubereitung des Bodens spielt eine grofie

Rolle. Die Grassoden sind abzutragen, jedoch darf die 
Flachę nicht planiert werden. Es mufi ein fester Unter- 
grund aus gewachsenem Boden geschaffen werden. Die 
abgetragene lose Erde soli man nicht zum Anfullen der 
Vertiefungen verwenden, weil sie erst nach Jahren ihre 
Festigkeit erlangt und unter der Packlage beweglich bleibt. 
Vertiefungen durfen bestenfalls — wenn die Schaffung 
eines vollkommenen gewachsenen Bodens zuviel Erd- 
arbeiten verursacht — mit Ziegelschrott oder Bruch
steinen ausgefullt werden, die man hinterher mit Kies 
planieren kann. Bei Sand — oder gut wasserdurch- 
lassigem Boden — soli die Anlage vo!lkommen waage- 
recht sein. Dagegen ist bei schwerem Boden dem Unter- 
grund, von der Mitte der Langsrichtung nach beiden 
Seiten, ein Gefalle von rd. 5 cm zu geben.

Dranagegraben oder -rohre durfen innerhalb des Platzes 
nicht angelegt werden, da diese im Sommer stórende Auf- 
trocknungsstreifen bilden. Das Wasser sickert seitlich 
zwischen der Packlage ab und mufi naturlich freien Abzug 
haben. Bei tiefliegenden Platzen empfiehlt sich ein 
Dranagegraben um den Platz herum, dem ein Gefalle 
nach einer Abflufistelle oder einem Sickerschacht zu geben 
ist. Diesen Graben fullt man zweckmafiig mit Ziegelbruch 
oder Bruchsteinen an. In keinem Fali darf zum Anfullen 
des Grabens Steinkohlenschlacke verwandt werden, da 
diese, im Wasser liegend, im Winter durch den Frost ge- 
sprengt wird, zu Miill zerfallt und dem Graben den Cha
rakter der Dranage nimmt. Bei der Abtragung des 
Bodens ist darauf zu achten, dafi keine Senkungen inner
halb des Platzes entstehen, in denen sich das Wasser 
sammeln kann.

Eine Packlage aus Ziegelschotter oder Bruchsteinen ist bei 
dieser Bauweise vollkommen uberflussig, sie wird auch 
bei den modernen „K a t u z i t"- und „ E n - t o u t - c a s -  
B o u h a n a"-Platzen nicht verwandt. Fur die Herstellung 
des Unterbaues kommt ais Materiał in erster Linie gut
ausgebrannte, grobe Steinkohlenschlacke, die keine Fein- 
asche unter 1 cm enthalten darf, in Frage. Bei der Her
stellung von guten Platzen wird schon die grobe Schlacke 
auf genau nivellierten Hólzern in der Hóhe von 10 cm in 
Bahnen angefullt, verteilt, leicht angerammt und ab- 
gezogen. Auf diese Weise entsteht eine vollkommen 
gleichmafiige Schicht des groben Unterbaues. Ein Ein- 
wand, dafi die grobe Schlacke nicht ohne weiteres abzu- 
ziehen sei, kann durch die Praxis w iderlegt werden. Es 
gibt heute kaum noch ein Werk, das nicht Kohlenstaub- 
feuerung hat, die ais Ruckstande nur mittelkórnige 
Schlacken hinterlafit.

Nachdem die Schlackenschicht in gleichmafiig starken 
Bahnen auf die ganze Platzflache aufgebracht ist, wird 
diese mit einer etwa 8 bis 10 Zentner schweren Walze 
angedruckt. Eine grundliche Berieselung zwischen dem 
Walzen ist zu empfehlen. Jedoch ist ein Einschlemmen 
der Schlacke in diesem Fali deshalb sinnlos, weil sie keine 
Feinasche enthalt.

Da die untere Schlackenschicht aus verschieden grober 
Kórnung besteht, die sich verschieden stark beiwalzt, ent
stehen leichte Unebenheiten an der Oberflache. Diese 
werden durch eine neue Regulierschicht kórniger Stein- 
kohlenasche, die durch ein Sieb von % " hindurchgeht und 
keine Feinasche unter 5 mm enthalten darf, in der Starkę 
von 2 cm ausgeglichen. Diese Regulierschicht wird fol- 
gendermafien hergestellt: Man wahlt Flacheisen oder 
Latten in der Starkę von 2 cm, die man ebenfalls parallel 
in Bahnen legt. Diese werden genau nivelliert. Die letzt- 
beschriebene kórnige Asche wird zwischen den Bahnen
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verteilt, provisorisch abgezogen, gut festgetreten und vor- 
gewalzt. Sodann, auf den Eisen gleitend, mit einer kraf- 
tigen Abziehlatte, die sich nicht biegt, hin und her sagend 
abgezogen. Es mufi immer etwas Materiał vor der Latte 
bleiben. Nach Aufbringung der Schicht auf den ganzen 
Platz wird die Flachę eingewalzt und kann — wenn diese 
durch einen Fachmann hergestellt ist — ais fertiger Unter- 
bau bezeichnet werden. Der Unterbau mufi in jedem Fali 
eine absolute Druckfestigkeit haben.
Durch die gleichmafiige Starkę der Unterbauschichten be- 
kommt die Oberflache je nach der Beschaffenheit des 
Bodens entweder eine vollkommen waagerechte Lagę 
oder ein beiderseitiges Gefalle von der Mitte der Langs- 
richtung. Das Gefalle von 5 mm je Meter stórt den Spieler 
durchaus nicht und ist nicht einmal wahrnehmbar. Auch 
die Meisterschaftsplatze im Stade Rolland Garros in Paris, 
auf denen die Endspiele um den Davis-Cup ausgetragen 
werden, haben ein Gefalle von dieser Starkę. Selbst 
Spieler wie William Tilden haben es wahrend der ganzen 
Spiele nicht bemerkt.
Ein Tennisplatz in dieser Weise hergestellt kann tagelang 
unter Wasser gehalten werden; das Wasser wird nicht 
an die Oberflache kommen. Aufierdem sind spatere 
Senkungen bei dieser Bauweise ausgeschlossen.
Die Herstellungsdauer eines solchen Unterbaues betragt, 
wenn etwa funf Arbeiter beschaftigt werden, rund acht 
Arbeitstage.
Berucksichtigt man die hohen Anfuhrkosten der grofien 
Materialmengen fur die alte Bauweise, so kann hier nicht 
nur von einer grofien Ersparnis, sondern auch von einer 
Vereinfachung in der Herstellung von Tennisplatzen ge- 
sprochen werden.

D eckenausbildung
T e n n i s p l a t z d e c k e n  werden zwar aus vielerlei 
Baustoffen hergestellt, aber die Aufbringung des Materials 
erfolgt ausschliefilich nach e i n e m  System. Die Decken 
bestehen meist aus zwei Schichten, von denen die untere 
Schicht die eigentliche Decke bildet und auf gleichmafiig 
starken Latten aufgezogen wird. Die obere Schicht ist oft 
von sehr geringer Starkę, so dafi ein Aufzug nicht immer 
móglich ist.
Die in Deutschland zur Verwendung kommenden Baustoffe 
fiir Tennisplatzdecken entbehren fast durchweg der Origi- 
nalitat und sind in der Mehrzahl Nachahmungen der eng- 
lischen Original „E n - 1 o u t - c a s"-Platze, die in Deutsch
land in der Nachkriegszeit eingefiihrt wurden. Das sind 
in Wirklichkeit Ziegelmehlplatze. Sie bestehen aus ge- 
branntem Ton, aus dem man in England Klinker herstellt, 
doch unterscheidet sich dieser Ton von dem fiir Klinker 
zur Verwendung kommenden Rohstoff darin, dafi er im 
gebrannten Zustand hygroskopisch wirkt. Klinkerschrott 
und Klinkermehl sind ohne Bindestoffe ais Tennisplatz
decken nicht zu verwenden, sie mussen durch irgendein 
chemisches Produkt befestigt werden. Die Original „En- 
tout-cas"-Platze werden mit einer gummiartigen Lósung 
begossen, die allerdings auf die Wasserdurchlassigkeit 
nachteilig wirkt. Die deutschen Nachahmungen der „En- 
tout-cas"-Platze, die von 4 bis 5 verschiedenen Herstellern 
auf den Markt gebracht werden, bekommen entweder

Sackkalkoder sandigen Lehm aisBindestoff. Auchverwendet 
man verschiedentlich statt des geschrotteten Klinkers, der 
ais untere Decke dient, entweder rote Asche oder feinen 
Kies. Diese Decken sind zwar nicht in der Beschaffung, 
aber in der Unterhaltung zu teuer und bieten durch die 
Beimischung von Sackkalk oder chemischen Produkten 
keine griffige Oberflache. Sie machen es dem Spieler 
dadurch unmóglich, seiner natiirlichen oder antrainierten 
Reaktionsfahigkeit zu folgen. Das ist ein so grofier 
Mangel an einem Tennisplatz, das er auch durch schónstes 
Aussehen und beste Ausfiihrung an W ert verliert.

Decken aus sogenanntem P y r m i n  sind nur eine rótliche 
Art von Ton und haben die eingangs erwahnten Nachteile. 
R o t e A s c h e ist ais Spieloberflache vóllig unbrauchbar, 
weil Aschedecken im Sommer nicht feucht gehalten wer
den kónnen und infolge der Feinheit des Materials zu sehr 
schmutzen und stauben. Auch zermahlen sie sich durch 
die Notwendigkeit des taglichen Walzens ganz zu Staub, 
und meist werden sie schon nach dem ersten Winter 
wasserundurchlassig. Auch der beste Unterbau wird durch 
Aschedecken verdorben.

Die sogenannte R o t h e  E r d e  und H a l d e n s c h l a c k e  
ist der ungeeignetste Baustoff fiir  Tennisplatzdecken. Bei 
der Haldenschlacke handelt es sich um tonhaltigen 
Grubenabraum der Steinkohlengewinnung, der iiber Tage 
auf Halden gekippt wird und infolge der in dem Abraum 
enthaltenen Kohle im Innern der Halde leicht durchbrennt 
und dadurch eine rótliche Farbung bekommt. Es handelt 
sich aber nicht um einen porósen Kórper im Sinne der 
Steinkohlenschlacke oder des Ziegelschotters. Der Luft 
ausgesetzt, verwittert das Materiał sehr schnell und wird 
nicht nur wasserundurchlassig, sondern auch glitschig. 
Das Materiał ist eine direkte Gefahr fiir den Tennissport. 
Die friiher fuhrenden Original „En-tout-cas"-Decken wer
den ihrer Nachteile wegen auch bei uns nicht mehr her
gestellt; sie sind durch die „En-tout-cas-Bouhana"- und 
„Katuzit"-Decken iiberholt. Die Nachahmungen bestehen 
jedoch weiterhin fort. Jede Decke der Nachahmungen 
wirkt sich verschieden aus, und darin liegt der Mangel. 
Eine volle Ubereinstimmung in der Wirkung besteht nur 
zwischen den „K  a t u z i t"- und den „En-tout-cas- 
B o u h a n a"-Decken. Diese gewahren das erwiinschte 
Spieltempo und bestehen in der Hauptdecke aus Natur- 
produkten. Es handelt sich um einen gemahlenen porósen 
Naturstein, der weder verwittert noch verhartend ab- 
schliefit. Diese beiden Materialien gelten ais der 
Standardbaustoff im internationalen Tennisplatzbau und 
sind von fuhrenden Fachleuten in jahrelangen Versuchen 
ais beste anerkannt worden. Sie sind das Produkt wissen- 
schaftlicher Forschung auf diesem Gebiet und werden 
wahrscheinlich auch in der Zukunft von keinem Materiał 
iibertroffen werden. Auch die in dem Hauptmaterial ent
haltenen Zusatzstoffe sind vóllig porós und unterliegen 
keiner Verwitterung.
Somit vereinigen sowohl die „Katuzit"-Decken ais auch 
die „En-tout-cas-Bouhana"-Decken die idealsten Spiel- 
eigenschaften mit der grófiten Wirtschaftlichkeit, die noch 
bei den „Katuzit"-Decken — das Materiał wird in Deutsch
land gewonnen — durch geringe Anschaffungskosten ge- 
hoben wird.
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