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TECHNIKER IN DER VERWALTUNG
TECHNIKER AN DIE FRONT
Wenn wir die letzten Jahrzehnte iiberblicken, wenn wir, 
die wir heute noch mitten in der Arbeit stehen, zuriick- 
schauen auf unser eigenes Leben, so bleibt nichts weiter 
iibrig, ais ein grofies Staunen uber die gewaltsame und 
stiirmische Entwicklung, die die Technik in dieser Zeit 
genommen hat, wie sie in alle Gebiete des óffentlichen 
nicht nur, sondern auch des privaten Lebens eingedrungen 
ist. Das liegt so klar vor Augen, dafi sich die Anfiihrung 
von Einzelheiten eriibrigt.
Diese Entwicklung hat aber gleichzeitig eine vollstandige 
Umgestaltung in den staatlichen und stadtischen Ver- 
waltungskórpern mit sich gebracht. W er sich heute das 
Wundergebilde einer Stadt betrachtet, wer in der Lage 
ist, hineinzuleuchten in die grofien technischen Betriebe, 
wer sich ein Bild machen kann von dem, was sich unter 
der Strafienoberflache abspielt, der mul) zur Erkenntnis 
kommen, dafi gerade die technischen und bauwirtschaft- 
lichen und damit eng verbunden die volkswirtschaftlichen 
und finanziellen Fragen heute eins der bedeutsamsten, 
ja vielleicht das wichtigste Problem auf dem Gebiet der 
Verwaltung darstellen. Wenn man sich aber daneben die 
Organisation dieser Verwaltungskórper ansieht, so wird 
man zu seiner Dberraschung die Feststellung machen, dafi 
bis heute offensichtlich nicht das Bedurfnis vorlag, durch 
entsprechende Umorganisation der Verwaltung der fort- 
schreitenden Bedeutung der Technik im Rahmen unseres 
Lebens Rechnung zu tragen.
Es scheint in Deutschland nach wie vor noch die Ober- 
zeugung zu herrschen, dafi alle Verwaltungsarbeit in den 
Handen des Juristen liegen musse, obgleich tatsachlich die 
Arbeit, wie sie sich dann in der Praxis abspielt, meist 
iiberhaupt keine eigentliche juristische ist. Der Jurist wird 
Verwaltungsbeamter, wird Kaufmann, w ird Volkswirt und 
hat nur noch bis zu einem gewissen Grade die Móglich- 
keit, dabei seine juristischen Kenntnisse mit auszunutzen. 
Und er iibernimmt haufig Aufgaben, die in ihrem Haupt- 
bestandteil technischer Art sind und demgemafi viel mehr 
technische Kenntnisse voraussetzen ais juristische.
Es hat wenig Sinn, ruckblickend zu untersuchen, woraus 
dieser unhaltbare Zustand, der dem technisierten Zeitalter 
in keiner Weise entspricht, sich entwickelt hat. Es genugt 
einfach festzustellen, dafi man bisher dem Techniker im 
grofien und ganzen im Deutschen Reich nur den Platz 
des reinen Spezialisten, des untergeordneten Sach- 
bearbeiters, zugewiesen hat, ohne ihm die Móglichkeit zu 
geben, an eigentlicher Fuhrerstelle von der hohen Warte 
aus die Geschicke zu lenken, ganz einerlei, ob es sich um 
Reich, Lander oder Stadte handelt.
Das Reich hat in der Nachkriegszeit zwanglaufig die 
Fuhrung in der Bauwirtschaft an sich gerissen und hat da
bei in gewissem Umfange Lander und Stadte an der Ver-
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antwortung mit beteiligt. Der Wohnungsbau hat bis vor 
kurzem allein in den Handen dieses Kreises gelegen. Die 
Baustoffindustrie unterlag durch Jahre der Kontrolle des 
Reiches, und selbst auf die Preisbildung haben die Be- 
hórden einen ungeheuren Einflufi gewonnen. Es gab 
oder gibt aber weder einen technischen Staatssekretar 
oder technischen Ministerialdirektor an denjenigen Stellen 
des Reiches, die fiir diesen Fragenkomplex zustandig 
waren. Lediglich bei der Verwaltung der Reichseisenbahn 
finden w ir heute einen technischen Ministerialdirektor. 
Das Reichsarbeitsministerium verfugt uber einen einzigen 
technischen Ministerialrat. Bei den Landern liegen die 
Verhaltnisse derart, dafi Preufien in seiner Finanzver- 
waltung einen technischen Ministerialdirektor hat. Das 
gleiche gilt f iir  Sachsen. In den ubrigen Landern aber 
sind, wenigstens meines Wissens, die hóchsten Stellen, die 
Techniker innehaben, solche von Ministerialraten, d. h. der 
Techniker sitzt praktisch immer nur auf der Stelle eines 
Sachbearbeiters; die endgiiltige und letzte Entscheidung, 
die Fuhrung, liegt aber immer in der Hand des Juristen. 
Genau so liegen die Verhaltnisse bei den Stadten. Auch 
hier stellt der technische Burgermeister, das heifit der 
ubergeordnete Verwaltungsbeamte mit technischem Ein- 
schlag, die aufierste Ausnahme dar.
Und wo haben wir nun den Grund fiir dfeses offensicht- 
liche Mifiverhaltnis zu suchen? In der einfachen Tatsache, 
dafi unser Beruf, so wie er sich heute darstellt, noch zu 
jung in der Entwicklung ist. Er entbehrt des historischen 
Hintergrundes. Weiter sind wir Techniker zu sehr geneigt, 
uns in unser eigentliches Aufgabengebiet zu vertiefen und 
zufrieden zu sein mit dem, was gewissermafien vor uns 
liegt. Die Entwicklung von Jahrzehnten hat es mit sich 
gebracht, dafi wir uns nicht allenthalben der Bedeutung 
unserer Arbeit und der Forderungen, die w ir unter 
heutigen Verhaltnissen stellen kónnen und mussen, be- 
wufit geworden sind. Es weht heute ein neuer W ind in 
Deutschland, und es bestehen gerade deshalb neue und 
grofie Móglichkeiten. Móge die deutsche Technikerschaft 
diesen historischen Augenblick nicht wieder verpassen, und 
móge sie Sorge tragen, dafi man nicht nur halbe Mafi- 
nahmen durchfiihrt. Ein Staatssekretar des Bauwesens 
ist sicher das, was w ir heute erwarten kónnen. Aber w ir 
brauchen noch mehr, wir brauchen dariiber hinaus im 
Reich, den Landern und den Stadten den technisch ge- 
bildeten Verwaltungsbeamten an fijhrender und ent- 
scheidender Stelle!
Zu diesem Thema nehmen nachstehend eine Reihe tech
nisch vorgebildeter Verwaltungsbeamter in leitender 
Stellung das W ort. W ir lassen auch einen juristisch vor- 
gebildeten Verwaltungsbeamten aus seiner langjahrigen 
Erfahrung heraus dazu sprechen.
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ALLGEMEINE GESICHTSPUNKTE
Burgermeister Maurer, Reg.-Baumeister a. D., Mainz

Die Formulierung „Techniker in der Verwaltung" enthalt 
eine Feststellung und eine Frage. Wenn ich mich mit der 
Frage beschaftige, so tue ich es ais Techniker und ais 
Kommunalbeamter. Trotzdem kann die allgemeine 
Seite der Frage nicht ungestreift bleiben. Gegenstand 
meiner Ausfuhrungen soli nur der Techniker sein, der fiir 
eine leitende Tatigkeit in der Verwaltung, und zwar in 
der Zentralinstanz in Frage kommt. Man kann also die 
Frage auch in die Form bringen: Inwieweit, an welcher
Stelle ist der Techniker k r a f t  s e i n e r  t e c h n i s c h e n  
V o r b i l d u n g  vor Anderen 'berufen, in der Verwaltung 
eine leitende, eine Fuhrerstellung einzunehmen. Dabei 
spielt in diesem Zusammenhang die Frage der p e r -  
s ó n I i c h e n Eignung zum Fuhrer, die Persónlichkeit ais 
solche keine Rolle. Sie ist unabhangig von der Berufs- 
ausbildung. Aus jedem Beruf kommen nur „Persónlich- 
keiten" ais „Fuhrer" in Betracht.
Techniker in dem hier gemeinten Sinne gibt es noch nicht 
allzu lange. Unter den zur Fuhrung drangenden Berufs- 
standen ist der des Technikers der jungste. Seine Ge- 
burtsstunde fa llt zusammen mit dem Zeitpunkt, in dem 
die Periode der Alieinherrschaft der humanistischen, ab
strakt geistig eingestellten Richtung aufhórt und in dem 
die Naturwissenschaften und die Umwertung ihrer Er- 
kenntnisse fur die praktischen Bedurfnisse des taglichen 
Lebens sich ais gleichwertige Disziplinen durchzusetzen 
beginnen. Die Unterteilung des Technikerberufes in 
Hoch-, Tief- und Maschinenbauer usw. ist im Rahmen die
ser Betrachtung unbeachtlich. Nur darf vermerkt werden, 
daG die diese Unterteilung bedingende Vielseitigkeit der 
Technik z. Zt. zweifellos eine Schwachung der Position 
des Technikers in der hier behandelten Frage bedeutet. 
Der Nur-Techniker kommt fur eine Fuhrerstellung in der 
V e r w a l t u n g  nicht in Betracht. Einseitig begabte Nur- 
Techniker sind Spezialisten. Sie sollen und mussen sich 
auf ihr Spezialistentum beschranken und kónnen d a r i n 
Bahnbrecher und Fuhrer sein. Das trifft aber fur jeden 
Beruf zu. Der einseitig begabte Nur-Jurist z. B. ist fiir 
die Verwaltung ein ebenso unbrauchbarer Spezialist wie 
der Nur-Techniker. Fiir Spezialisten solcher Pragung ist 
in der Leitung und Fuhrung der V e r w a l t u n g  kein 
Platz, so sehr sie auch darauf angewiesen sein mag, in 
einzelnen Fallen von ihrem Wissen und Kónnen Gebrauch 
zu machen (z. B. bei Fuhrung von Prozessen). Es wird 
aber Zeit, dagegen Front zu machen, daG sich auch heute 
noch bei verwaltungsorganisatorischen Regelungen, u. a. 
z. B. bei Stadteordnungen und ihren Kommentaren, die 
Einstellung findet, ais ob jeder Techniker, und zwar nur 
er, ein „Spezialist" in diesem engeren Sinne sei und daG 
neben anderen Grunden auch d e s h a l b  seine Gleich- 
stellung in der Verwaltung mit anderen Berufen, z. B. 
mit dem Juristen, sich nicht rechtfertigen lasse.

DaG ein so junger Berufsstand wie der des zeitgenós- 
sischen Technikers noch manches Unausgeglichene, Un- 
ausgereifte an sich hat. ist nicht verwunderlich. Die Ju- 
gend ist zweifellos auch fiir ihn ein groGer Vorteil, denn 
ihr gehórt die Zukunft! Aber auch ein groGer Nachteil, 
da die Jugend bekanntlich immer auf groGen Widerstand 
beim reiferen Alter stóGt, wenn sie sich anmaGen will, 
entscheidend mitzusprechen. Es tut sich also die Frage 
auf, ob auch heute noch die „Jugend" des Technikers 
Veranlassung zu Bedenken dagegen geben kann oder 
gar muG, ihn uber das heute zugestandene MaG hinaus- 
gehende Mitwirkung bei der Fuhrung der Geschafte der

Verwaltung zuzugestehen. Oder anders herum gefragt: 
Ist das „reifere A lter" berechtigt, der nachdrangenden, 
in vielem anders eingestellten „Jugend" weiterhin den 
ihr zukommenden Anteil an der Fuhrung zu verweigern? 
Klar und deutlich ausgesprochen, ist der Jurist, hier auf 
Grund der Tradition seines Standes der Reprasentant 
des „reiferen Alters", auch weiterhin vor allen anderen 
k r a f t  s e i n e r  b e r u f l i c h e n  A u s b i l d u n g  
allein geeignet und berechtigt, die leitenden Stellen der 
Gemeindeverwaltung in dem AusmaGe zu besetzen, wie 
es heute der Fali ist u n d  l i e g t  d i e s  i m I n t e r 
e s s e  d e r  A l l g e m e i n h e i t ?
Bei der Deutlichkeit meiner Fragestellung muG ich nach- 
drucklichst W ert auf folgende Feststellungen legen:

Ich schatze den Berufsstand des Juristen auGerordentlich 
hoch und bin weit entfernt davon, ihm irgend etwas von 
seiner groGen Bedeutung fiir unser heutiges óffentliches 
und wirtschaftliches Leben absprechen zu wollen. Ich an- 
erkenne ohne jede Einschrankung die Berechtigung seines 
Anspruchs auf weitgehende fuhrende Beteiligung in der 
Verwaltung im Rahmen des Bediirfnisses. Ich habe bei 
der persónlichen Zusammenarbeit mit den juristischen 
Kollegen in vier verschiedenen Verwaltungen im Westen, 
Norden und Osten unseres Vaterlandes nur gute Er
fahrungen gemacht.
Und endlich, die Regelung in Hessen gibt fiir uns Tech
niker in der Gemeindeverwaltung keinen Grund zu Be- 
schwerden. Die Gleichberechtigung aller Verwaltungs- 
mitglieder ist einwandfrei gewahrleistet. Burgermeister 
und Beigeordnete haben alle Sitz und Stimme im Stadt- 
rat (Stadtverordnetenversammlung). Der Stadtrat kann 
so viel besoldete Beigeordnete wahlen und anstellen, 
ais er fiir erforderlich halt. (Er bedarf allerdings der 
Genehmigung der Aufsichtsbehórde dazu.)
Eine solche oder ahnliche, formal einwandfreie Regelung 
wird auch in den meisten anderen deutschen Landem 
vorhanden sein. Diese formale Regelung ist wohl erste 
Voraussetzung aber nicht allein ausschlaggebend. Au s -  
s c h l a g g e b e n d  i s t  d i e  D u r  ch f u h r u n g  in 
d e r  P r a x i s ,  fiir uns die Antwort auf die Frage: 
W ird von der einwandfrei gegebenen Móglichkeit, in die 
Verwaltung so viele Techniker hereinzunehmen, wie das 
Bedurfnis es erfordert, in  d e m  im  a l l g e m e i n e n  
I n t e r e s s e  l i e g e n d e n  U m f a n g  Gebrauch ge
macht oder nicht?
Bei der Untersuchung dieser Frage kann es natiirlich nicht 
darum gehen, Gegensatze zwischen einzelnen Persón- 
lichkeiten zu konstruieren. Es darf sich lediglich handeln 
um die obiektive Abwagung — sine ira et studio —, wie 
der fuhrende EinfluG der besonders berufenen Berufs- 
stande in der Verwaltung p r a k t i s c h  verteilt sein 
miiGte, um das Beste f iir  das A l l g e m e i n w o h l  
herauszuholen.
Die Aufwerfung einer solchen Frage ist noch nie so 
aktuell gewesen wie heute. Die Erfahrungen der hinter 
uns liegenden letzten Jahrzehnte haben Mangel auch in 
der Verwaltung aufgezeigt. Anpassung an die neuen 
Verhaltnisse ist nótig. Deshalb geht heute der Ruf nach 
Reform in der Verwaltung.
DaG die Reform nótig, daG ihre Durchfiihrung aber, ab- 
gesehen von den politischen Schwierigkeiten, eine recht 
schwer zu lósende Aufgabe ist, wenn die in erster Linie 
erstrebte Yerbilligung ohne allzu schadliche Yerschlech-
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terungen erzielt werden soli, daruber ist sich jeder 
Urteilsfćhige klar. Man mufi sich aber auch daruber 
klar sein, dafi, wenn sie durchgefuhrt ist, wenn die heute 
so verwirrten und durcheinandergebrachten Verhaltnisse 
wieder die fur ein geordnetes Staatsleben unbedingt 
erforderliche Stetigkeit erreicht haben werden, dafi dann 
die reformierte Verwaltung eine der Hauptgrundlagen 
ist, auf der die Weiterentwicklung vor sich zu gehen hat 
und an der dann nicht immer wieder von neuem herum- 
geandert werden soli. Ich will damit vor allem auch 
sagen, dafi dann, nach Erreichung der Stetigkeit, grund- 
satzliche Anderungen im Aufbau der Verwaltung schwerer 
zu erreichen sein werden ais im Moment der Neugestal- 
tung. Die „Deutsche Bauzeitung" hat sich deshalb m. E. 
ein grofies Verdienst erworben, gerade jetzt das ja nicht 
neue Thema erneut zur Debatte zu stellen.

Zwei Gesichtspunkte sind vom Standpunkt des Tech- 
nikers vor allem zu beachten. E i n m a l  d a r f  m i t  
d e r  R e f o r m  u n d  i n d e m  u n v e r m e i d b a r e n 
K a m p f  d e r  I n t e r e s s e n  b e r e i t s  E r r e i c h t e s  
und  B e w a h r t e s  n i c h t  v e r l o r e n  g e h e n .  Dafi 
nach dieser Richtung Gefahr im Verzuge ist, weifi der 
Kundige: Vgl. z. B. die vielfache Nichtwiederbesetzung 
freigewordener leitender Technikerstellen in den Ge- 
meindeverwaltungen. Es sprechen nicht immer nur mit 
echter Sparsamkeit sich vertragende Grunde dabei mit. 
Zweitens m u fi b e i  d e r  N e u g e s t a l t u n g  k l a r e r  
und z i e I b e w u fi t e r , a i s  es b i s h e r  d e r  F a l i  
w a r ,  d i e  E i n s c h a l t u n g  d e s  T e c h n i k e r s  i m 
o r g a n i s a t o r i s c h e n  N e u a u f b a u  so e r f o l -  
g e n ,  w i e  es d a s  a l l g e m e i n e  I n t e r e s s e  
u n t e r  d e n  v e r a n d e r t e n  V e r h a 11 n i s s e n e r -  
f o r d e r t .  Gerade die unbedingt nótigen Einsparungen 
verlangen, dafi jeder Platz, vor allem in der Fuhrung, 
r i c h t i g  besetzt ist. Eine solche Fórderung wird nicht 
bedingt von irgendeinem Standesinteresse, sondern sie 
wird diktiert vom A l l g e m e i n i n t e r e s s e .
Hierzu einige charakteristische Feststellungen:
1. Im Haushaltsplan meiner Stadt betrugen kurz vor dem 
Kriege und betragen heute noch die Ausgaben tech- 
nischer Art etwas uber 50 v. H. der Gesamtausgaben. 
Beim aufierordentlichen Haushalt uberwiegen naturgemafi 
die Ausgaben fur technische Dinge noch mehr. Das Ver- 
mógen der Stadt setzt sich ungefahr zu vier Funfteln 
aus Werten technischer Natur und zu einem Funftel aus 
anderen Werten zusammen. Beim Vermógen handelt es 
sich um Summen, die in die Hunderte von Millionen 
gehen. Der Jałiresumsatz des ordentlichen Haushalts 
kommt ebenfalls in hohen Millionenzahlen zum Ausdruck.
2. In einer bayerischen Stadt, in dereń Magistrat der 
Stadtbaurat nur Stimmrecht in Gegenstanden seines W ir- 
kungskreises besafi, stand die Frage eines Schulhausneu- 
baues zur Erórterung. Bei der Abstimmung wurde dem 
Stadtbaurat vom Oberbiirgermeister das Recht bestritten, 
mit abstimmen zu durfen, weil es sich um eine Schul- 
angelegenheit, also nicht um eine Bausache handele! 
(Der Fali lag etwas komplizierter. Der Kern der Sache 
ist aber in meiner Formulierung enthalten.) Der Kollege 
hatte Schneid genug, fur sein Recht zu kampfen, und die 
hóchst entscheidende Stelle — allerdings erst diese — 
hatte Objektivitaf genug, es ihm zu geben!
(Die Sache ist damals viel, soviel ich weifi auch in der 
„Deutschen Bauzeitung" besprochen worden.) Die Urteils- 
begrundung des Verwaltungsgerichtshofs Munchen ist eine 
fur den Techniker in der Verwaltung hochinteressante 
Lekture!
3. In der Stadteordnung fur die sechs óstlichen Provinzen 
der Preufi. Monarchie vom 30. Mai 1853 (es ist mir nicht 
bekannt geworden, dafi sie in neuerer Zeit abgeandert

worden ware) ist unter Tit. III § 29 die Zusammensetzung 
und Wahl des Magistrats geregelt. Der erste Satz dieses 
§ 29 lautet: „Der Magistrat besteht aus dem Burgermeister, 
einem Beigeordneten oder zweiten Burgermeister ais 
dessen Stellvertreter, einer Anzahl von Schóffen (Stadt- 
raten, Ratsherren, Ratsmannern) und, wo das Bedurfnis 
es erfordert, noch aus einem oder mehreren besoldeten 
Mitgliedern (Syndikus, Kammerer, Schulrat, Baurat usw.)." 
In den Erlauterungen zu diesem § 29 steht in der mit Er- 
ganzungen und Erlauterungen von O. Oertel, Ober- 
burgermeister a. D., Geh. Regierungsrat, Verlag von 
H. Krumbhaar, Liegnitz, herausgegebenen 6. Auflage 
von 1914:
,,4. Die S tadteordnung la f it noch die  Einstellung b e s o l d e t e r  
s a c h y e r s ł a n d i g e r  M itg lie d e r fu r solche Verwaltungszweige 
zu, welche besondere technische Kenntnisse erfo rdern . Die Einstellung 
beso ldeter M itg lie d e r f i ir  d ie  a l l g e m e i n e  Verwaltung kann in 
g rófie ren  Stadten nie umgangen werden. Sie ist ein Bedurfnis. 
Dagegen ist s. Zt. d ie  Einstellung besonderer M ag istra tsm itg lieder 
f i ir  technische Verwaltungszweige, zum Beispiel von Bauraten, Schul- 
ra ten, bekam pft, indem es nicht f i ir  nótig  erachtet w ird , dera rtige  
technische Beamte auch g le ichzeitig  mit einem Stimmrecht in das 
M agistra tsko lleg ium  e in treten und in solcher W eise d ie  Zahl der 
besoldeten M itg lie d e r a llzusehr anwachsen zu lassen. Der Entwurf 
von 1876 hatte vorgeschlagen, d ie  Funktionen dieser technischen Stadt- 
rate k iin ftig  oberen Gem eindebeam ten zu iibe rtragen , welche mit 
bera tender Stimme zu den Sitzungen des M agistra ts und der 
Stadtverordnetenversammlung zugezogen werden und beschlieftende 
Stimmen in den bezugl. Verwaltungsdeputationen haben sollten . . ."

Z u 1: Die technischen Belange einer Stadt unserer Zeit 
sind von so gewaltiger Bedeutung und greifen so sehr 
in alle Verwaltungszweige uber, dafi es eine Selbstver- 
standlichkeit sein mufi, dafi mindestens ein Techniker
— je nach Grofie der Stadt und Bedurfnis mehrere — in 
der leitenden und fuhrenden mafigeblichen Kórperschaft, 
im Magistrat, der Burgermeisterei usw. ais vollberechtigtes 
besoldetes Mitglied sitzen m u fi.
So selbstverstandlich diese Fórderung ist, und wenn auch 
die Mehrzahl der grófieren Stadte bisher danach ge- 
handelt hat, so zeigen doch Entwicklungen der neueren 
Zeit, dafi Krafte am Werke sind, die darauf hinarbeiten, 
dafi vornehmlich unter dem Deckmantel der Sparsamkeit 
und unter Ignorierung der Bedeutung der Technik, wie 
sie allein bereits aus den angegebenen Verhaltniszahlen 
hervorgeht, von diesem seither, wenn auch nicht immer 
genugend befolgten Grundsatz wieder abgewichen wer
den soli.
Es wird deshalb vielleicht angestrebt werden mussen, dafi 
bei etwaigen Reformen eine einwandfreie gesetzliche 
Regelung dahingehend getroffen wird, dafi der von mir 
ausgesprochenen M i n d e s t f o r d e r u n g  entsprochen 
werden m u fi.
Die angegebenen Verhaltniszahlen des Haushaltsplanes 
sprechen eine so deutliche Sprache, dafi eine besondere 
Begrundung eigentlich uberflussig erscheinen mufite. Ich 
kenne ungefahr die Einwande, die gegen meine Folge- 
rung aus diesen Verhaltniszahlen gemacht werden 
konnten. Es kommt aber gar nicht auf diese Verhaltnis- 
zahlen in erster Linie und allein an. Viel, wichtiger ist 
ja, das es heute beinahe keinen einzigen Verwaltungs- 
zweig mehr gibt, der nicht irgendwie technisch „in fiz iert" 
ware. Welches sind denn uberhaupt mit die Hauptgrund
lagen fur die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt? Es 
fangt an bei der kommunalen Bodenpolitik, die schon 
planlos werden mufi, wenn sie nicht zugleich Stadtebau- 
politik ist. Die bauliche Entwicklung soli nicht dahin 
gehen, wo man zufallig Boden besitzt, sondern die 
Bodenpolitik mufi so gefuhrt werden, dafi sie der r i c h - 
t i g e n Entwicklung den Weg bereitet.
Weiter ist der Verkehr in allen seinen Formen, ob 
Strafien-, Eisenbahn-, Strafienbahn-, Wasser- oder Luft- 
verkehr, eine der Hauptgrundlagen fiir  wirtschaftliche
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Betótigung jeder Art. Aufbau und Ausrustung der kommu- 
nalen Versorgerwerke fur Gas, Wasser, Elektrizitat usw. 
mit ihren komplizierten Verteilereinrichtungen sind wesent- 
liche Faktoren nicht nur fur die Gemeindefinanzen, 
sondern Faktoren von eminenter Bedeutung fur die A 11 - 
g e m e i n w i r t s c h a f t  einer Stadt. Ober die Bedeu
tung des Sttidtebaues mit seiner Aufgabe, wirtschaftlich 
und hygienisch einwandfreie Arbeits-, Wohn-, Spiel- und 
Erholungsstatten fiir die Gesamtbevólkerung zu ermóg- 
lichen, ist es heute wohl uberfliissig, nur ein W ort zu ver- 
lieren. Auf die Bedeutung der Baupolizei soli in diesem 
Zusammenhang nur hingewiesen werden.

Alle diese fur ein Gemeinwesen lebenswichtigen Dinge 
sind uberwiegend technischer Natur. Gewifi gibt es 
Spezialisten dafur. Ein Stadtebauspezialist z. B. kann 
auf Bestellung einen wunderschónen Bebauungsplan fur 
das ganze Stadtgebiet und fur beliebige Zeitabschnitte 
machen. Diese Piane sind auch gemacht worden, aber 
sie sind fast ausnahmslos in ihren Mappen verstaubt, 
weil ihnen die lebendige Dauerverbindung mit dem 
lebendigen Gemeinwesen und seinen wirklichen, stets 
wechselnden Bediirfnissen fehlte.
Die bauliche Entwicklung erfordert nicht nur einmalige 
Planung, sondern in erster Linie dauernd fortlaufende 
pflegliche Betreuung im Schofie der Verwaltung durch 
sachverstandige Mitglieder.
Andere Spezialisten kónnen wissenschaftlich-technisch ein
wandfreie Projekte fiir jede der genannten gemeindlichen 
Einrichtungen machen. Jedes einzelne dieser Projekte 
mag fiir seinen Teil ausgezeichnet sein. W er aber soli 
in der Verwaltung all die unendlich vielen Zusammen
hange ubersehen, die der Spezialist nicht sieht und 
auch nicht zu sehen braucht. Man wird gewifi solche 
Spezialisten fiir  besonders bedeutungsvolle und wichtige 
derartige Anlagen nicht entbehren kónnen. Man wird 
auch nicht fur jedes dieser Sondergebiete ein besonderes 
Magistratsmitglied brauchen, wenn es nicht der Umfang 
und die Bedeutung der Sache im Rahmen der Gesamt- 
verwaltung erfordert. Es wird aber im leitenden Ver- 
waltungskollegium mindestens ein Mitglied vorhanden 
sein mussen, von dem a u f  G r u n d  s e i n e r  V o r -  
b i I d u n g und s e i n e r  E r f a h r u n g  erwartet werden 
kann, dafl es wenigstens die grofien Zusammenhange 
technischer Art richtig ubersieht, sie erkennt und dem 
Spezialisten die Grenzen aufzeigt, die ihm gegen andere 
Gebiete gezogen werden mussen, und innerhalb dereń 
er sich mit seiner Spezialaufgabe zu bewegen hat.

Wieviel teuere Anlagen und Einrichtungen haben ent- 
tauscht, nicht weil sie in ihrer speziellen Art schlecht 
waren, sondern weil sie falsch eingefijgt wurden in den 
Gemeindeorganismus, weil versaumt wurde, die viel- 
faltigen Zusammenhange sich rechtzeitig klarzumachen, 
die innerhalb dieses Organismusses zu beachten waren. 
Fehlinvestierungen heifit man heute derartige Dinge, die 
w ir uns in dem Ausmafi wie seither einfach nicht mehr 
leisten kónnen. Ich hóre den Einwand, solche Fehler sind 
auch gemacht worden in Stadten, in dereń Magistrat ein 
oder mehrere technische Mitglieder safien. Dies mag 
móglich sein. Nie festzustellen sein wird naturlich, wieviel 
weitere Fehler gemacht worden waren, wenn auch diese 
technischen Mitglieder nicht vorhanden gewesen waren. 
Es gilt nicht, unfehlbare Menschen zu finden, sondern es 
gilt, das Menschenmógliche zu tun, um falschen Entschei- 
dungen in lebenswichtigen Dingen vorzubeugen. Das 
kann wirkungsvoll nur geschehen, wenn Wissen und Er
fahrung all Derer an der richtigen Stelle, im richtigen 
Zeitpunkt geltend gemacht werden kónnen, die auf 
Grund ihrer Vorbildung in der Lage sind, bereits im 
Augenblick des Auftauchens eines Projektes alle Kon-
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sequenzen, wenn nicht sofort zu ubersehen, so doch 
zunachst intuitiv zu empfinden. Auf Grund dieses Empfin- 
dens werden sie den Dingen nachgehen und rechtzeitig 
Klarung herbeifiihren kónnen.

Das Wichtigste ist die Einschaltung solcher Krafte i m 
a l l e r e r s t e n  S t a d i u m .  Jeder weifi, wie schwierig 
es ist, auch mit guten Grunden gegen ein verfehltes 
Projekt vorzugehen, wenn es erst einmal ein gewisses 
Stadium der Durcharbeitung erreicht hat, und wenn dann 
meist starkę, interessierte Krafte am Werke sind, es durch- 
zusetzen. Aber nicht nur darum handelt es sich. Im 
richtigen Augenblick mufi auch aus der Verwaltung heraus 
die lnitiative ergriffen werden zu Dingen, die durch Mafi
nahmen im Schofie der Verwaltung auf irgendeinem Ge
biet akut werden. Konsequenzen dieser Mafinahmen 
mussen auch hier im richtigen Augenblick erfafit und uber
sehen werden. Dazu genugt heute nicht allein der fiir 
die allgemeine Verwaltung Geschulte. Man kann nicht 
Unmógliches verlangen. Technisch geschulte Gehirne sind 
nicht mehr zu entbehren in der Zentrale der allgemeinen 
Verwaltung, und sie sind ja da, warum sie nicht im nótigen 
Ausmafi nutzen?

Z u 2: Unklare Formulierung von Rechten, die zu der- 
artigen Auslegungskunsten fuhren kann, mufi von vorn- 
herein ausgeschlossen sein. Ein Gremium von der Be
deutung eines Magistratskollegiums soli und darf nicht 
aus Mitgliedern mit so verschiedenen Rechten zusammen- 
gesetzt sein. Wem man nicht zutraut, dafi er von den 
ihm zustehenden Rechten den richtigen Gebrauch zu 
machen versteht, den soli man erst gar nicht, auch nicht 
mit beschnittenen Rechten, hineinwahlen. Es ist doch ein 
Unding, dem Juristen z. B. zuzutrauen, dafi er in Bau- 
angelegenheiten abstimmen kann, wahrend der Techniker 
dies nicht einmal auf seinem ureigenen Fachgebiet kónnen 
sollte. Es mufi veriangt werden, dafi jedem Magistrats
mitglied, auch dem Techniker, dieselben Rechte zugebilligt 
werden wie den anderen. Es ist keinerlei Grund ersicht- 
lich, dem technischen Magistratsmitglied nicht zuzutrauen, 
dafi er in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten nach 
Kenntnis der Unterlagen, nach erfolgtem Vortrag und 
Diskussion und nachdem er in die allgemeine Zusammen- 
arbeit in der richtigen Weise eingeschaltet ist, sich ebenso 
gut ein Urteil bilden und dementsprechend abstimmen 
kann, wie jeder andere auch. W er entscheidet denn in 
den Stadtverordnetenversammlungen durch vóllig gleich- 
berechtigte Abstimmung?!

Z u 3: Die in den angezogenen Erlauterungen zu § 29 
der erwahnten Stadteordnung zum Ausdruck gebrachte 
Auffassung ist heute schon angesichts der gegebenen Ver- 
haltniszahlen im Haushalt und im Vermógen der Ge- 
meinden — sie werden uberall ahnlich sein — unmóglich 
mehr aufrechtzuerhalten. Ich verweise auf die Ausfuhrun
gen unter 1. Der Grund, dafi die Zahl zu grofi wurde, 
wenn auch fur technische Verwaltungszweige besoldete 
Magistratsmitglieder angestellt wurden, mufi ais ein vor- 
geschobener Scheingrund zuruckgewiesen werden. Er 
halt einer sachlichen Prufung nicht stand. Nicht die Zahl 
ist das Wesentliche, sondern das Bedurfnis. Kein Mensch 
nimmt Anstofi daran, dafi z. B. mehrere juristisch vor- 
gebildete besoldete Magistratsmitglieder vorhanden sind, 
die einzelne Aufgabengebiete bearbeiten, die die Arbeits- 
kraft eines derartig vorgebildeten Mitgliedes erfordern. 
Auch daran nicht, dafi ein solches Magistratsmitglied nicht 
nur bei Dingen seines Arbeitsgebietes, sondern ganz all- 
gemein an allen Entscheidungen voll stimmberechtigt teil 
hat. Warum soli eine Stadt, w e n n  es d a s  Be-  
d i i r f n i s  v e r l a n g t ,  denn nicht eine entsprechend 
vorgebildete Kraft in das Magistratskollegium ais be- 
soldetes Mitglied berufen? Warum soli denn statt eines

Fortsetzung Seite 215



DAS NEUE POSTGEBAUDE IN BREMEN
Gestaltung: Oberpostdirektion Bremen
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2. Obergeschofi. Kuchę und Speisekammer Steinholz- 
belag. Sonst Linoleum
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M iłtelteil der Vorderseite des"Gebaudes. Die Fenster der unteren 
Geschosse sind tiefliegend, jene des 2. Geschosses bundig versetzt, 
om der AuOenseite ein starkeres Relief zu geben. Baustoffe: Klinker, 
Muschelkalk und Bronze Aufnahm e: Stickelmann, Bremen

Das Posthaus in Bremen zeigt deutlich das Bestreben, 
in Dbereinstimmung mit dem inneren Wesen eine Bau- 
forrn zu schaffen, die das typisch „Posthausmafiige" so- 
wohl im Gesamtaufbau wie in den Einzelausbildungen 
zur Schau tragt. Wahrend das 3. Geschofi mit seinen 
schlichten freundlichen Fenstern sich deutlich ais Wohn- 
geschofi abhebt, la fit die aufiere Ansicht des Erd- und 
Obergeschosses ohne weiteres erkennen, dafi hinter den 
grofien breitgelagerten Fenstern Betriebs- und Yerkehrs-

raume mit grofiem Lichtbedarf angeordnet sein mussen. 
Der durch die verschiedenartige Zweckbestimmung be- 
dingte Wechsel der Geschofifenster bringt eine klare 
Ordnung und Entschiedenheit in die Schauseite. Der 
klare Aufbau des gesamten Baukórpers, die genaue 
Durchbildung jeder zweckvollen Einzelheit und die sorg- 
same Abgewogenheit der grofien und kleinen Formen 
bringen hier allein schon die Wirkung hervor, die man 
bei den Vorkriegsbauten nur durch móglichst grofien 
Aufwand an Stuck und Bauwerksgliedern zu erreichen 
glaubte. Die Eigenart des Posthauses in Bremen ist noch 
in ganz besonderem Mafie durch die eindrucksvolle Form 
des Eingangs zur Schalterhalle gekennzeichnet. Eine 
wesensbewufite Durchbildung dieses Bauteils ist insofern 
durchaus begrundet, ais gerade der Haupteingang be
sonders geeignet ist, durch eine entsprechende zweck- 
mafiige Gestaltung die Aufgaben des neuzeitlichen Ver- 
kehrswesens sinnfallig zum Ausdruck zu bringen. Durch 
die verschiedenartige Fenstergestaltung, die sich zwangs- 
laufig aus dem jeweiligen Lichtbedarf der dahinterlie- 
genden Betriebs- und Wohnraume ergibt, erhalt eine 
solche Aufienansicht in Verbindung mit Haupteingang, 
Inschrift und Adlerplastik eine ganz eigenartige Note, 
die das Posthaus ohne weiteres aus der vorhandenen 
Umgebung heraushebt. Bei der Einfachheit und Schmuck- 
losigkeit der heutigen Bauweise haben vor allem auch die 
Baustoffe eine erhóhte Bedeutung gewonnen. Durch 
Verwendung schóner und in der Farbę wohltuend ab- 
gestimmter Baustoffe, und zwar von buntfarbigen Klin- 
kern und blaulich gelbem Muschelkalk, wird eine Bele- 
bung und Farbigkeit erzielt, die jeden omamentalen 
Schmuck entbehrlich macht.

Schalterraum. Wond- 
u. Pfeilerverkleidung 
Muschelkalk, Boden 
Solnhofer Platten. 
Man beachłe die G e
staltung der Tafeln 
an der ruckwartigen 
W and

HHSSH
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DAS NEUE POSTDIENSTGEBAUDE IN COBURG
Baugestaltung: Oberpostdirektion Bamberg

Das Hauptgebaude war aus verkehrstechnischen 
und stadtebaulichen Grunden naturgemafi an 
derHauptstrafle vorzusehen. Unter Anpassung 
an die durch den Flufi gegebene Grundstudts- 
form wurde die Schalterhalle in den Hof hinaus- 
gezogen. Zur Erleichterung des Dienstbetriebes 
sind alle wichtigen Raume leicht auffindbar im 
Erdgeschofi angeordnet. Die Geschosse ent- 
sprechen den yerschiedenen Dienstzweigen. 
Im Erdgeschofi das Postamt, im 1. Obergeschofi 
die Raume fiir den Fernsprechbetrieb, im 
2. Obergeschofi die Raume Fur Telegraphie und 
fur den Apparatebezirk, im 3. Obergeschofi 
Unterrichtssale, W erkraume und Wohnungen. 
Das Kellergeschofi enthalt Kabelmuffenraum, 
&atterie- und Maschinenraum, Heizung u. a.
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1. Obergeschofi

1 Wahlersaal
2 HaupNerteilerraum
3 Verstarkerraum
4 Ursprungsstefle

5 Fernamt
6 Mechaniker
7 Rechnungsstelle
8 Kleiderraum

ErdgeschoO

1 Eingangsraum
2 Schliefifachraum
3 Schalterhalle
4 Paketabfertigung
5 Landzustellung
6 Pakethalle
7 Briefabferłigung

8 Entkartung
9 Brieftragersaal

10 Geldzusteller
11 Zeifungsstelle
12 Hauptkasse
13 Vorstandsraum

1 :5 0 0

KellergeschoC

1 Maschinsnraum
2 Batterienraum
3 Kabelmuffenraum
4 Heizraum
5 Kohlen
6 Baderaum
7 Fahrradeinstellung
8 Aufenthaltsraum fur das Postpersonal
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B a u p I a t z f r a g e. Fur die W ahl des Bauplatzes 
waren mafigebend: die Nahe des Bahnhofes, gunstige 
Lage zur Stadt, ausreichende Grundflache fur zweck- 
mafiige Grundrifigestaltung. Die Nachteile waren er- 
heblidi: eine Reihe von Gebauden mufite erworben 
und abgebrochen werden, tragfahiger Baugrund war 
erst in grofier Tiefe zu erreichen, das Grundwasser, das 
noch obendrein fur Eisenbeton schadliche Bestandteile 
enthalt, steht in grófierer Hóhe an, wahrend anderer- 
seits das Gebaude wegen der Rampen nicht hóher ge- 
hoben werden kónnte. Die Auswahl an Bauplatzen war 
jedoch nicht grofi. Letzten Endes entschied das Ent- 
gegenkommen der Stadt.
K o n s t r u k t i o n .  Das Kellergeschofi mufite zur Auf- 
nahme von etwa 2,5 m Grundwasserdruck ais Eisenbeton- 
wanne ausgebildet werden, die aufien auf allen Seiten 
mit dreifacher Isolierpappe (Biensche Dichtung) um- 
kleidet wurde. Zum Schutz der Dichtung wurde diese 
mit einer 10 cm starken Betonwand umgeben, die wegen

des kohlensaurehaltigen Grundwassers mit saurefestem 
Zement ausgefuhrt wurde. Da der tragfahige Boden in 
erheblicher Tiefe liegt, wurde die Wannę auf Konus- 
pfahle aus saurefestem Zement gestellt, welche, in 
Gruppen auf die ganze Flachę verteilt, jeweils die von 
den daruberliegenden Stutzen kommenden Lasten auf 
den festen Baugrund ubertragen. Das Gebaude ist ais 
Stahlskelettbau errichtet, dessen Stutzenfufie auf dem 
oberen Rand der Eisenbetonwanne aufstehen. Fur die 
Wahl der Stahlskelettkonstruktion waren folgende Er- 
wagungen mafigebend: Die rasche Entwicklung der
Technik, die fur den Post-, Telegraphen- und Fernsprech- 
betrieb bedeutende Umwalzungen brachte, hat in den 
letzten Jahren haufig sehr weitgehende Umbauten und 
bauliche Anderungen notwendig gemacht, die an alteren 
Gebauden meist nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
und hohen Kosten auszufuhren waren. Das Fachwerk 
des Stahlskelettbaues erlaubt mit viel einfacheren Mitteln, 
den wechselnden Bedurfnissen einer Yerkehrsanstalt im

Sehnitt durch Haupteingang und Scholterhalle (Mitteladise) Maflstab 1 : 400



Knofenpunkt Stahlskelett-Holzbinder

Knotenpunkf der Aufienwandstutze

Knołenpunkt Mittelstutze m. Deckenkonstruktion

Stułzenfufi mit Grundwasserisolierung

5,77 -----f-

- S a*.--- ----------- 3 21

"h
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Konstruktionsschema des Stahl- 
skeletts auf Eisenbetonwanne 
und Pfahlgrundung

heutigen Sinne Rechnung zu tragen, sei es durch Heraus- 
nehmen von Wanden ohne kostspielige Unterfangungen 
oder durch Auswechseln von Tragern, Verstarkung von 
Decken u. a. m. Dazu kommen noch andere Yorteile, 
die Beweglichkeit im Grundrift durch beliebige Verschie- 
bung von Leichtwanden, geringe Stutzenquerschnitte in 
den unteren Geschossen, geringes Gewicht der Mauern 
und des ganzen Gebaudes, d. h. Einsparungen an Grun- 
dungen usw. Eine Gegenuberstellung der Kosten von 
Eisen- und Eisenbetonfachwerkbauten fiel zugunsten des 
Stahlskelettbaues aus.
A u s f a c h u n g :  Bimsbetonhohlblocksteine. Zwischen-
wande Leichtsteine verschiedener Art. Decken Bims
betonhohlblocksteine nach eigenem Yerfahren. Dach-
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stuhl aus wirtschaftlichen Grunden ein freitragender 
Holzbinder. Das flachgeneigte Dach w ar bei der grofien 
Gebaudetiefe (14 m) die wirtschaftlichste Lósung. Ein- 
deckung Tecutabronzeblech auf Holzschalung und Dach- 
pappe geklebt. Begehbare Terrasse mit Gartemann- 
belag uber Korkexpansitplatten. H e i z u n g  : Nieder-
druckdampfheizung im Gegenstromprinzip ais Warm- 
wasserheizung. Schalterhalle Warmluftheizung, die 

_ gleichzeitig die Luftung der Halle im W inter besorgt.
F e n s t e r :  Erdgeschofi zur bequemeren Luftung und

+- zur Vermeidung von Zug Schiebefenster, sonst Kasten-
fenster. In den technischen Raumen Horizontalschiebe- 
fenster. Tu r e n :  Glatte Sperrholzturen, im Rundbau 
eiserne Schiebeturen. Haupteingangsturen aufien Du- 

*- rana, innen Eisen gestrichen. B o d e n b e l a g :  Lino

leum auf Gipsestrich; in verschiedenen Raumen mit 
Schallisolierung. Paketraum Asphaltverbundplatten. Erd- 
geschofigange und Schalter Solnhofer Platten. Yorhalle 
Granitplatten. M ó b e I : Im allgemeinen Sperrholz ge
strichen. Tische mit Linoleumbelag. In Einzelzimmern 
Einbauschranke, zum Teil mit Wasch- und Kleiderschrank. 
H a u s t e i n a r b e i t e n :  Sockel-,, Tur- und Fenster-
gewande im Erdgeschofi unterfrankischer Muschelkalk, 
geschliffen und gewachst. Vorhalle Plattenverkleidung 
der Wandę in poliertem Muschelkalk. H o f  u n d  U m - 
f r i  e d u n g : Der Hof mit Granitkleinsteinen gepflastert. 
Die Umfriedung aus einer niedrigen Mauer (etwa 1,7 m) 
mit Toren aus geschweifiten Vierkantrohren. An der 
Uferpromenade entlang dem Flufi sind Pappeh ge- 
pflanzt.

10

Sdialłerhalle vom SchlieBfacłi- 
raum aus. W andę Muschelkalk, 
Bodenbelag Solnhofer PlaKen



Tur von der offenen Halle zum Treppenhaus

Doppeltelefonzelle. Duranasllber geschliffen. Bodenrahmen 
in Bronze. Spiegelglas 6 —8 mm. Im oberen Teil hinter der 
Uhr Austritt der Warmluftheizung zur Schalterhalle (vgl. 
untenstehende Skizze)
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F o rtse tzu n g  v o n  S e ite  2 0 6 :  T e c h n ik e r  in  d e r  V e r w a l tu n g .  A l lg e m e in e  G e s ic h ts p u n k te

entsprechend vorgebildelen Baufachmannes z. B. ein 
juristisch vorgebildetes Mitglied das Bauwesen einer Stadt 
dezernieren? (In einer bekannten rheinischen Grofistadt 
werden z. Zt. m. W. fiin f [!] r e i n  t e c h n i s c h e  Ver- 
waltungsgebiete von fiin f verschiedenen Juristen dezer- 
niert!) Man nenne mir fiir diesen nicht vereinzelten Fali 
einen sachlich berechtigten Grund. Ich habe trotz Nach- 
denkens noch keinen finden kónnen. Liegt hier nicht ein 
Mifibrauch des Ausdrucks „Verwalten" vor? Es gibt nur 
einen einzigen Grund dafur, und gerade diesen mufi ich 
ais Techniker aufs allerscharfste ablehnen!

In den wiederholt angezogenen Erlauterungen ist der 
Versuch gemacht, die Lósung dafiir zu finden, wie man 
ohne technisches Magistratsmitglied auskommen und die 
nicht zu entbehrenden technischen Ratschlage doch er- 
halten und nutzbar machen kann. Die vorgeschlagene 
Lósung ist aber eine Verlegenheitslósung und kann ais 
gegen das Allgemeininteresse verstofiend nicht scharf 
genug zuriickgewiesen werden. Es ist doch selbstver- 
standlich etwas ganz anderes, ob der den zur Debatte 
stehenden Gegenstand wirklich Beherrschende nur in Vor- 
besprechungen, meinethalben auch in Vorentscheidungen 
eine Sache vertreten kann, oder ob er es kann in den 
endgiiltig entscheidenden Gremien zu jedem und vor 
allem dem richtigen Zeitpunkt, ais dereń vollberechtigtes 
Mitglied. Bei dem Ersatzlósungsvorschlag wird vóllig 
iibersehen, dafi Wissen, Kónnen, Erfahrung, lnitiativkraft 
nur in ganz beschranktem Mafie auf einen Anderen zu 
ubertragen móglich ist, auch wenn beiderseits der aller- 
beste Wille vorhanden ist. Ich kenne die Klagen der 
Kollegen, die sich heute noch mit einer solchen „Lósung" 
abfinden mussen. Wichtige Allgemeininteressen m ii s s e n 
dabei unter die Rader kommen. Die Allgemeinheit hat 
an solchen „Lósungen" kein Interesse, aber sie kiimmert 
sich zu wenig darum. Das Allgemeinverstandnis fiir diese 
Dinge ist noch viel zu wenig geweckt, nicht zuletzt auch 
durch die Schuld der Techniker und ihrer Berufsorgani- 
sationen selbst. Es ware eine dankbare und zeitgemafie 
Aufgabe der an diesen Dingen interessierten technischen 
Organisationen, einmal den Versuch zu machen, zu- 
sammenfassend statistisch zu erfassen, in welchem Umfang 
iiberwiegend technische Arbeitsgebiete in der Zentral- 
instanz von Nichttechnikern betreut werden und welche 
Grunde dafiir angegeben werden.

Es mufi deutlich ausgesprochen werden, dafi die Art der 
Einschaltung des Technikers in die Verwaltung im A ll
gemeininteresse noch viel zu wiinschen iibrig lafit, auch 
da, wo gesetzlich-bestimmungsgemafie Hindernisse nicht 
vorliegen. Woran liegt das?
a) Man kann alle, aber auch ausnahmslos alle Hand- 
lungen einer óffentlichen Verwaltung irgendwie in Zu- 
sammenhang bringen mit den gesetzlichen Bestimmungen 
des Rechts in irgendeiner Form. Der Paragraphenzaun 
ist in dieser Beziehung liickenlos.

Mir ist von lieben und geschatzten juristischen Kollegen 
z. B. sehr oft gesagt worden und sicherlich in ehrlichster 
Oberzeugung, ohne jeden Hintergedanken: „D ie tech
nische Seite der Sache ist natiirlich Ihre Sache, ich 
kiimmere mich nur um die rein rechtliche." Aber in der 
selbstverstandlichsten und liebenswiirdigsten Weise wird 
diese nichttechnisch-rechtliche oder sonstige Seite ais die 
ausschlaggebende, mafigebende betrachtet. Daraus wird 
immer wieder die Folgerung gezogen, dafi bei der Ent- 
scheidung die nichttechnische Seite der Sache das Wesent- 
lichste, die Technik gewissermafien immer nur in Hilfs- 
stellung ist. H i e r  i s t  d e r  t r a d i t i o n g e w o r d e n e  
T r u g s c h l u f i ,  d e r  z u  b e k a m p f e n  i st .  W o

d i e  T e c h n i k  d i e  i i b e r w i e g e n d  s a c h l i c h e  
B e d e u t u n g  h a t ,  h a t  d i e  N i c h t t e c h n i k  i n 
H i l f s s t e l l u n g  zu  g e h e n !  Gegen diesen Grund- 
satz wird am meisten verstofien. Wer die Interna kennt, 
wird mich richtig verstehen (vgl. auch das „Schul"-Beispiel 
in der bayerischen Stadt!). Die bewufite und vielfach 
unbewufite Anerkennung dieser Uberspitzung der Be
deutung der rechtlichen Seite in jedem Fali fiihrt fast 
zwanglaufig zu der Auffassung, dafi nur der Jurist und 
nur er befahigt sei, jede Art von Dezernat verantwortlich 
zu fiihren. Er braucht n u r  (!) einen oder mehrere Sach- 
verstandige dazu. Ich habe den Eindruck, dafi eine 
Korrektur dieser Auffassung auch mit nicht unerheblichen 
Ersparnissen verkniipft sein kónnte.
b) Es liegt in der menschlichen Natur, dafi der Einzelne, 
wenn etwas nicht so geht, wie er es sich denkt, die 
Ursachen dafiir zunachst uberall* sucht, nur nicht bei sich 
selbst. Warum sollte es anders sein, wenn es um das 
gemeinsame Wollen, um die Aufgaben und Interessen 
einer Gruppe von Menschen, eines Berufsstandes geht? 
Die Bedeutung der Sache, Objektivitat und Gerechtigkeit 
verlangen, an diesem Punkt nicht voriiberzugehen. Es 
fa llt mir nicht ganz leicht es auszusprechen. Aber nicht 
selten liegt auch die Ursache der beklagten, nicht ge- 
niigend zur Geltung gelangenden Vertretung der Technik 
in der Verwaltung beim Vertreter. In mancher Beziehung 
sogar nicht nur beim einzelnen Vertreter, sondern bei 
der Gesamtheit des Berufsstandes. Diese Ursachen wirken 
sich natiiriich verhangnisvoller aus bei einem Berufsstand, 
der im ganzen noch um Gleichberechtigung kampft, ais 
bei einem Berufsstand, dessen Rechte und Befugnisse auf 
Grund alter Tradition unbestritten anerkannt sind. Ein 
solcher Berufsstand wird auch in der Zusammensetzung 
seiner einzelnen Vertreter viel gleichmafiiger sein. Auf 
Grund der Tradition und auf Grund ungeschriebener 
Rechte hat sich ganz natiirlicherweise die Ubung, um nicht 
zu sagen das Vorrecht fiir  gewisse Gesellschaftsschichten 
herausgebildet, die Vertreter dieses Berufsstandes zu 
stellen. Die Vorbildung und die Kinderstube sind im 
grofien ganzen einheitlich. Es gibt da Grenzen, iiber 
dereń Einhaltung in unsichtbarer Weise gewacht wird. 
Das sind letzten Endes geschichtliche Entwicklungsgange, 
mit denen eben ais mit einer Tatsache gerechnet wer
den mufi.
Ganz anders bei einem neu entstandenen jungen Berufs
stand, wie es der des Technikers ist. Seiner wissenschaft- 
lichen Grundlage nach vielgestaltig; in den Aussichten, 
die er dem einzelnen in bezug auf Stellung in der Gesell- 
schaft, auf Entlohnung fiir seine Arbeit, auf Vorwarts- 
kommen bietet, noch vielgestaltiger und uniibersicht- 
licher. In bezug auf Vorbildung und auf Berechtigung 
zur Fuhrung von Titeln und Amtsbezeichnungen geradezu 
zerrissen. Es ist ganz selbstverstandlich, dafi diese Um- 
stande die Zusammensetzung seiner einzelnen Vertreter, 
ihr Herkommen aus der gesellschaftlichen Schichtung nicht 
einheitlich sein lassen. Die Vorteile, die zweifellos auch 
in all dem gesehen werden kónnen, gleichen den Nach- 
teil im Sinne der hier behandelten Frage mindestens zur 
Zeit noch nicht aus, der darin liegt, dafi ein solcher, in 
seinem inneren Ausbau noch garender Berufsstand, im 
Kampf um seine Geltung innerhalb der Gesamtgesell- 
schaft und, was hier zur Debatte steht, vor allem auch 
innerhalb der Verwaltung, es viel schwerer hat, ais ein 
Berufsstand der zuvor geschilderten Art. Es ist auch nicht 
verwunderlich, wenn auch bedauerlich, dafi in einem Be
rufsstand, wie dem des Technikers — in der grofien Zu- 
sammenfassung wie in Vorstehendem skizziert —, die 
Auffassungen iiber die Ziele des Berufsstandes ais
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solchem in bezug auf Geltung innerhalb des Volksganzen 
nicht elnheitlich sind. Es fehlt eben noch die einheitliche 
Zusammenfassung der gemeinsamen grofien Interessen 
auf Grund einer Tradition. In dieser Beziehung ist noch 
viel Erziehungsarbeit zu leisten. Z. B. gibt es noch recht 
viele Kollegen, die den Techniker in der Verwaltung ais 
nicht vollberechtigt, ais Techniker niederern Grades an- 
sehen móchten, die den „Techniker" nur gelten lassen mit 
dem Bleistift in der Hand und uber das Reifibrett ge- 
beugt, und zwar so tief gebeugt, dafi er ja nicht daruber 
hinaussehen kann! Die vielleicht sogar glauben, der am 
Reifibrett versagende Techniker sei gerade gut genug fur 
die Verwaltung. Selbstkritik ist nótig, auch derartiges mufi 
gesagt werden. Einer solchen Auffassung mufi mit Nach- 
druck entgegengetreten werden. Gerade der beste Tech
niker ist es, der fur die Verwaltung in Frage kommt und 
nur er. Naturlich mufi er sich auch zur Verfugung stellen! 
Wenn er bewiesen hat, dafi er auch mit dem Bleistift in 
der Hand und am Reifibrett seinen Mann stellt! Aber 
darin darf er sich nicht erschópfen. Er mufi, wenn er in 
die Verwaltungslaufbahn eintreten will, mehr sein ais 
Nur-Techniker, ais Spezialist. Er mufi auch die Begabung 
und die Fahigkeiten nachweisen, die unbedingt nótig 
sind zu leitender Funktion in der Verwaltung.
Die Konkurrenzeinstellung des „selbstandigen" Technikers 
gegen den beamteten mufi aufhóren, die in keinem 
anderen Beruf so hervorgekehrt wird, wie in dem unsrigen. 
Im Sinne der Allgemeinheit nutzliche Betatigung ist fur 
beide geboten. Aber jedenfalls ist es besser, wenn sie zu- 
sammengehen, ais wenn sie sich bekampfen. (Die der- 
zeitige Oberfullung des Berufs, die auch bei anderen 
Berufen vorhanden ist, darf bei diesen Betrachtungen 
keine Rolle spielen, sie ist eine Krankheitserscheinung. 
Hóchstens insoweit, ais auch sie gebieterisch fordert, alle 
Móglichkeiten fiir den Techniker in der Verwaltung voll 
auszuschópfen.)
Bei der Ausbildung des technischen Nachwuchses sind 
wesentliche Reformen nótig. Soweit irgend móglich, mufi 
dabei die spatere Betatigung in der Verwaltung in dem 
hier behandelten Sinne bereits berucksichtigt werden. 
Manches ist bereits geschehen, aber intensive Weiterarbeit 
ist erforderlich. Die in neuerer Zeit sichtbar werdenden 
Bestrebungen nach dieser Richtung innerhalb der „Deut
schen Gesellschaft fur Bauwesen" sind zu begrufien und 
zu fórdern.
In bezug auf die Pflege des „Korpsgeistes" der Techniker- 
schaft in der Verwaltung unter sich kónnen wir von 
anderen Berufsstanden noch vieles lernen. Er ist nótig, 
wenn man gemeinsame Ziele verfolgen will. Auch in

bezug auf richtig verstandene Disziplin ist manches ver- 
besserungsbediirftig. Meinungsverschiedenheiten der ein
zelnen technischen Dienststellen untereinander sollten mehr 
ais bisher im Kreise der Techniker selbst, also intern aus- 
gefochten werden. Gerade diese Dinge schadigen das 
Ansehen der Technik und ihrer Vertreter innerhalb der 
Verwaltung ungemein. Sie sind m. E. so wichtig, dafi auch 
vom Standpunkt des Technikers aus die Frage auf- 
geworfen werden mufi, ob es nicht richtig und allgemein 
anzustreben sei, nur e in  technisches Dezernat zu bilden, 
d. h. dem technischen Burgermeister das W ort zu reden, 
der samtliche technische Arbeitsgebiete zusammenfafit. 
Es ist fraglich, ob die vom Techniker selbst dagegen 
geltend zu machenden Griinde durchschlagend genug 
sind, und ob diese Lósung nicht mindestens so lange die 
bessere ware, bis eine hóhere Auffassung der gemein
samen Berufsinteressen eine solche Zusammenfassung 
uberflussig macht.
S c h l u f i w o r t :  Ais ich mich bereiterklarte, der Auf- 
forderung der „Deutschen Bauzeitung" zur Lieferung eines 
Beitrages zum Thema „Techniker in der Verwaltung" zu 
entsprechen, habe ich mir die Sache offen gestanden 
etwas einfacher vorgestellt ais sie ist. Erst beim Nieder- 
schreiben haben sich verschiedene Hemmungsteufelchen 
nacheinander gemeldet, die sich gar nicht so leicht ver- 
treiben liefien.

Zunachst die Tatsache, dafi gar keine sichtbare Schwierig- 
keit besteht, die den Techniker hindert, die ihm ge- 
buhrende Stellung in der Verwaltung einzunehmen. Ich 
hoffe, dafi es mir gelungen ist, unsichtbare Schwierig- 
keiten sichtbar zu machen.

Zweitens habe ich erst bei ernsterem Nachdenken so recht 
empfunden, wie schwierig es ist, sachliche Kritik an uber- 
alterten Auffassungen und Einrichtungen zu uben, ohne 
Gefahr zu laufen, einerseits der Verletzung, anderer- 
seits der Vertretung persónlicher Interessen bezichtigt zu 
werden. Beides liegt nicht in meiner Absicht. Ich will 
lediglich der meines Erachtens fur die Allgemeinheit wich- 
tigen Sache dienen.
Um diesen letzteren Zweck zu erreichen war es drittens 
nicht zu umgehen, die Dinge beim richtigen Namen zu 
nennen. Ich móchte hoffen, dafi mir dies gelungen ist, 
ohne irgendwo zu verletzen.

Es handelt sich um eine Frage, die nicht von heut auf 
morgen gelóst werden wird. Nur stetige und zahe Arbeit 
wird zum Ziel fuhren. Ohne Kampf kann es nicht ab- 
gehen. Er darf aber nur sachlich gefuhrt werden. Des 
Technikers yornehmste W affe  sei die Leistung!

DIE HÓHEREN TECHN. BEAMTEN UND DIE „BEFAHIGUNG  
ZUM HÓHEREN VERW ALTUNGSDIENST“ IN PREUSSEN
Ministerialrat Rudolf Schmidt, Berlin, Vors. des Berufsverbandes der hóheren techn. Yerwaltungsbeamten in Preufien

W ir fuhren das preufi. hóhere Verwaltungsbeamtentum 
auf F r i e d r i c h  W i l h e l m  I. zuriick; er legte den 
Grundstein zu seiner besonderen wissenschaftlichen Vor- 
bildung durch die Schaffung von Professuren fiir  Kameral- 
wissenschaften an den Universitaten in Frankfurt a. d. O. 
und Halle im Jahre 1727. Preufien war damals reiner 
Obrigkeitsstaat, die Tatigkeit seiner Verwaltungsbehórden 
erstreckte sich im wesentlichen auf Angelegenheiten der 
Polizei neben der Verwaltung des Kronvermógens und 
der Steuern Aufgaben, die im heutigen Staat normaler- 
weise dem Beamten juristischer Herkunft zufallen. Fried
rich Wilhelm I. und sein grofier Sohn betrachteten die

Jurisprudenz allein nicht ais ausreichendes und geeig- 
netes Fundament fur die Tatigkeit der Staatsverwaltungs- 
beamten; sie sollten in den „vorziiglichsten Gewerben 
erfahren sein, „d ie  Wirtschaft verstehen und sie selber 
getrieben haben" und in „Kommerzien und Manufaktur 
und anderen dahingehórigen Sachen" bewandert sein. 
Unter Kameralia wurde die Gesamtheit aller geistes- und 
erfahrungswissenschaftlichen Disziplinen verstanden und 
gelehrt, dereń Kenntnis zur Behandlung all Dessen, was 
der Staat zu regeln, zu beaufsichtigen und zu fórdern 
hatte, erforderlich war — darunter auch Staatswirtschaft, 
Technologie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Baukunsf,
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Tierarzneikunde, Bergwerkswissenschaft usw. Der Stand 
der Wissenschaft und ihrer Anwendungsgebiete erlaubte 
damals ein solch zusammenfassendes Universalstudium. 

Auch die Ara des F r e i h e r r n  v o m  S t e i n  hielt an 
der kameralistischen Schulung der hóheren Verwaltungs- 
beamten und der Trennung zwischen der richterlichen 
Laufbahn und der der Verwaltungsbeamten fest; die noch 
heute geltende Regierungsinstruktion von 1817 brachte 
aber schon insoweit eine gewisse Verschmelzung, ais der 
Referendar, „sofern es móglich w ar", ais Auskultator bei 
einer Gerichtsbehórde einige Zeit gearbeitet haben und 
„auch grundliche Kenntnisse des Rechts besitzen" sollte. 
Der Streit der Meinungen uber kameralistische oder 
juristische Vorbildung und uber gemeinsame oder ge- 
trennte Ausbildung fur Justiz und Verwaltung kam seitdem 
nicht zur Ruhe und ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen. 
Den Wechsel der Meinungen spiegelten die spateren Ver- 
ordnungen und Gesetze iiber die „Befahigung zum 
hóheren Verwaltungsdienst" wieder — der Begriff er- 
scheint wohl in dem Regulativ von 1846 zum ersten Male. 
Ihre letzte gesetzliche Regelung fand die Frage in dem 
B e f a h i g u n g s g e s e t z  vom 10. Aug. 1906, dem eine 
Erganzung am 8. Juli 1920, wesentlich aus politischen Griin- 
den, angehangt wurde. Dieses Gesetz hielt im wesent- 
lichen an der Trennung der Au s b i I d u n g der Referen- 
dare fiir Gericht und Verwaltung noch fest, griindete aber 
ihre Ausbildung auf gemeinsame akademische juristisch- 
staatswissenschaftliche V o r b i l d u n g ,  die mit der 
alten Kameralistenschulung nichts mehr gemein hatte. 
Das Gesetz ist praktisch dadurch auGer Kraft gesetzt 
worden, daG die Laufbahn der Regierungsreferendare 
geschlossen ist; die Verwaltungsbeamten werden jetzt bei 
eintretendem Bedarf den richterlichen Beamten entnom
men. Damit ist de facto der Begriff: „Befahigung zum
hóheren Verwaltungsdienst" identisch geworden mit dem 
Begriff „Befahigung zum Richteramt".
In aller Form wird diese Identitat durch die Vereinbarung 
iiber die juristische Vorbildung zwischen dem Reich und 
den Landem vom 20. September 1930 bestatigt, indem es 
in den Bestimmungen iiber die zweite juristische Priifung 
heiGt: „M it dem Bestehen der Priifung erlangt der Priif- 
ling die B e f a h i g u n g  z u m  R i c h t e r a m t .  Die 
Priifung ist z u g l e i c h  AbschluGpriifung f i i r  d e n  
h ó h e r e n  V e r w a l t u n g s d i e n s t . "

Inzwischen hat man in PreuGen den Bediirfnissen der Ver- 
waltung in der Ausbildung der Referendare dadurch 
Rechnung zu tragen versucht, daG man an die dreijahrige 
Ausbildung bei den Gerichten, der Staatsanwaltschaft 
und beim Rechtsanwalt ein weiteres halbes Jahr bei einer 
Verwaltungsbehórde angefugt hat, das aber wohl weder 
nach der praktischen noch nach der theoretischen Seite 
eine vollwertige Ausbildung ais Verwaltungsbeamter ge- 
wćhrleisten, noch Ersatz fiir die alte Kameralistenschulung 
bieten kann. Die 200jahrige Entwicklung seit der Zeit 
des groGen kóniglichen Lehrmeisters PreuGens hat also 
nunmehr dahin gefiihrt, daG ari die Stelle des Verwal- 
tungsbeamten, der in den „vorziiglichsten Gewerben" in 
„Kommerzien und Manufaktur" Bescheid wissen und sie 
selbst móglichst betrieben haben sollte, der Volljurist trat.

Zwar hat sich Deutschland inzwischen vom Agrar- zum 
Industriestaat, vom Obrigkeitsstaat zum Sozial- und Wirt- 
schaftsstaat entwickelt, die Verwaltungsbehórden treten 
dem Staatsbiirger heute viel weniger ais damals ais 
Organe des Polizeistaates, sondern mehr ais P f l e g e r  
und fiirsorgerische Fórderer allgemeiner, insbesondere 
sozialer und wirtschaftlicher Interessen entgegen; gleich- 
wohl begrundet die Vereinbarung von 1930 mehr ais je 
zuvor fiir Alles, was unter den Begriff der „V  e r w a I - 
t u n g" gebracht werden kann, das J u r i s t e n m o n o -

p o I. Was wird dabei von den Juristen durchschnittlich 
unter „Verwaltung" verstanden? Alles, zu dessen Bear- 
beitung nicht eine besondere technische Vorbildung er- 
forderlich ist! Also, Personalien, Arbeiterfragen, Haus- 
haltsfragen, Geldbewirtschaftung, Kassenwesen, Verkehrs- 
und Tarifangelegenheiten usw. usw. gehóren danach in 
das Arbeitsgebiet des Juristen. Der „Techniker" ist dazu 
nicht „befahigt"!

W ir wollen einmal die Frage umgekehrt stellen; bedarf 
es denn zur Bearbeitung all derartiger verwalturigs- 
maGiger Dinge der j u r i s t i s c h e n  Vorbildung — 
heute, nach der Vereinbarung von 1930, miissen wir ja 
sogar fragen: der „ B e f a h i g u n g  z u m  R i c h t e r 
a mt " ?  Selbstverstandlich nicht! Man kann zum an
deren Ergebnis auch nicht unter Berufung auf den „Rechts- 
staat" kommen, fiir  den ein hóherer juristischer Verwal- 
tungsbeamter die Tatigkeit und Aufgabe der Verwaltung 
einmal mit den Worten umriG: „Der Bau der Gesetz-
gebung ist die groGe Form, in der sich die Verwaltungs- 
arbeit vollzieht", dereń Umfang „gesetzlich eingeschrankt 
und gesetzlich umschrieben ist". Deutschland ware zu 
bedauern, wenn seine Verwaltung sich auf den ErlaG 
und die Ausfiihrung von Gesetzen beschrankte. Dem 
Verfasser dieser These war gewiG entgangen, daG die 
Tatigkeit ganzer Verwaltungszweige der gesetzlichen 
Einschrankung und Umschreibung entbehrt, sich vielmehr 
ganz auf freiem, fiirsorgerischem Ermessen aufbaut, 
allenfalls auf Grund der Ermachtigung und Verpflichtung 
durch allgemeine Verfassungsbestimmungen; und das sind 
in erster Linie die technischen Verwaltungen. Mit dem 
Schlagwort vom „Rechtsstaat" laGt sich das Juristen- 
monopol gewiG nicht rechtfertigen. Verwalten ist eben 
neben richterlicher Tatigkeit und technischer Tatigkeit 
etwas Drittes, das weder der eine noch der andere ganz 
fiir sich in Anspruch nehmen kann, sondern das dem- 
jenigen — Techniker oder Juristen — zugewiesen werden 
muG, mit dessen Arbeitsgebiet es innerlich vorwiegend 
oder ausschlieGlich verbunden ist. Eine allgemeine, fiir 
alle Verwaltungszweige giiltige „Befahigung zum hóheren 
Verwaltungsdienst" gibt es sachlich nicht mehr, auch nicht 
fiir  die „innere" Verwaltung, die in Polizei und Kommu- 
nalaufsicht heute stark auch mit fachlichen Aufgaben be- 
traut ist, auf die die Vor- und Ausbildung der Voll- 
juristen nicht zugeschnitten ist.
W o steht nun der technische hóhere Beamte? Er ist zum 
Verwalten gesetzlich nicht „befah ig t"! Verwaltet also 
nicht? Doch! Der Zwang der Tatsachen ist gróGer ais 
die Macht von Paragraphen. Tatsachlich bearbeitet der 
Techniker, dessen technische Arbeit von der Verwaltungs- 
arbeit ja oft gar nicht zu trennen ist, auch die Ver- 
waltungsarbeit, die eben mit jener eng zusammenhangt. 
Es ist auch praktisch so, daG eine schliissige Definition des 
Technischen und des VerwaltungsmaGigen nicht zu geben 
ist. Aber die Fiktion der „Befahigung" der Juristen 
schlieGt doch wieder den Techniker von vielen Arbeiten, 
wenigstens von federfiihrender Sachbearbeitung und auch 
nach auGen sichtbarer persónlicher Verantwortung aus, 
selbst wenn er der sachlich Verantwortliche ist. Insbesondere 
bleibt ihm nach dem klaren unzweideutigen W ortlaut 
des Befahigungsgesetzes von 1906/20 der Zugang zu den 
leitenden Stellen bei den Regierungen verschlossen — 
abgesehen von der durch die Zusatzbestimmung von 
1920 geschaffenen Ausnahme bei den Schulabteilungen 
und den Oberforstmeistern, denen durch die Verwaltungs- 
reformnotverordnung vom 3. September 1932 endlich die 
Stellung eines Regierungsdirektors verliehen worden ist. 
Die Baubeamten haben sich eine solche Stellung in zwei 
Ausnahmen bei der Bau- und Finanzdirektion erkampft 
auf Grund der sonst im wesentlichen fiir  politische Beamte



gedachten Ausnahmebestimmungen des Befahigungs-
gesetzes und daruber hinausgehobene Stellen ais 
Wasserbaudirektoren und Strombaudirektoren — diese 
aber ohne Anerkennung ihrer „Befahigung". Bis auf 
verschwindende, auf das Fachliche begrenzte Ausnahmen, 
sind sie auch von hóheren Stellen in den Zentralstellen 
ausgeschlossen.
D as  B e f a h i g u n g s g e s e t z  i s t  u b e r h o l t
u n d  u b e r l e b t ,  p r a k t i s c h  i s t  es g e f a l l e n ,  
es mu f i  n u n  d u r c h  e i n  n e u e s ,  z e i t e n t s p r e -  
c h e n d e s  e r s e t z t  w e r d e n .  Dabei muli der
hóhere technische Beamte in gleiche Linie mit dem richter- 
lich vorgebildeten Beamten riicken. Die Vereinbarung
vom 20. September 1930 bietet keine geeignete Grund-
lage. Der preuG. Landtag hat wiederholt in diesem 
Sinne fórmliche Beschliisse gefaGt, die fruhere preuG. 
Regierung aber hat zugesagt „zu priifen, in welcher 
Weise", wollte „Gelegenheit bieten, zu erórtern, inwie- 
weit etwa gewisse. . . " ;  Minister Severing versprach am

18. Dezember 1930, „nachdem er die Geschichte" — eines 
entsprechenden Antrages — „in  den gestrigen Abend- 
stunden studiert" hatte, sich zu „bemuhen"! Ober Refe- 
rentenentwurfe, denen man das Streben nach Kompro- 
missen in der Form anmerkt, ist die Frage bis heute aber 
nicht hinausgekommen. Inzwischen versuchen die fiir die 
VerwaltungsbesHmmungen federfuhrenden Ressorts des 
Innern und der Finanzen auf dem Wege der „Geschafts- 
priifung" durchzusetzen, daG in der Sachbearbeitung bei 
den Regierungen und Oberprasidien ais „erwunschter 
Endzustand" wieder erreicht wird, „daG die Verwaltungs- 
arbeiten kunftig wieder allgemein von Verwaltungs- 
beamten und lediglich die technischen Angelegenheiten 
von technischen Beamten erledigt werden" —. So zuletzt 
am 8. Mai 1930! Ich wiederhole die Frage: „ W a s  i st  
, V e r w a l t u n g s a r b e i t '  u n d  w e r  i s t  h e u t e  
m e h r  , V e r w a l t u n g s b e a m t e r '  — d e r  R i c h 
t e r  o d e r  d e r  v e r w a l t u n g s m a f i i g  a u s g e b i l -  
d e t e  h ó h e r e  t e c h n .  Y e r w a l t u n g s b e a m t e ? "

TECHNISCHE BURGERMEISTER
Oberburgermeister i. R. Dr.-lng. E. h. Bliiher, Dresden

Wenn ich die Frage der Besetzung leitender Verwaltungs- 
stellen mit technisch gebildeten Beamten erórtere, so 
móchte ich mich auf Verhaltnisse in den GroGstadten be- 
schranken. Sie kenne ich aus Erfahrung, und nur genaue 
Sachkenntnis kann zu einer ersprieftlichen Erórterung 
fiihren. Die groftstadtischen Erfahrungen und die aus 
ihnen gewonnene Oberzeugung werden sich mit gewissen 
Vorbehalten auch auf andere Verhaltnisse, besonders in 
Reich und Land ubertragen lassen; aber diese Ober- 
tragung wird der Leser selbst vornehmen kónnen.
Die riesenhaft gewachsene Bedeutung der Technik hat 
sich in besonderem Mafte in der Verwaltung der Groft- 
stadte gezeigt.
In erster Linie handelt es sich um die Erweiterung beste- 
hender und die Eingliederung neuer technischer Auf- 
gabengebiete in den Krels der Stadtverwaltung. Von je- 
her befaftten sich die Stadte aufter mit den Gebieten der 
allgemeinen Verwaltung, der Polizei, der Schulen und des 
Wohlfahrtswesens mit zwei technischen Gebieten: dem 
Hochbau und dem StraGenbau. Offentliche Gebaude er- 
richteten die Stadte schon im Mittelalter, und der StraGen
bau war gleichfalls von jeher eine unerlaGliche Aufgabe. 
Diese beiden Aufgaben wuchsen im letzten Jahrhundert 
stark. Das Bedurfnis nach óffentlichen Gebauden stei- 
gerte sich; die vermehrte Verwaltungsarbeit forderte 
neue Rathauser, Stadthauser und andere Verwaltungs- 
gebaude. Sie fuhrte zum Bau von Gasanstalten, Elek- 
trizitatswerken, Markthallen, StraGenbahnhófen, Auto- 
garagen, Schlachthófen, Fernheizwerken, Museen, neuen 
Krankenhausern, Alters- und Jugendheimen, Obdach- 
losenheimen, Gebauden fur die Arbeitsamter, Badern
u. dergl., infolge der Wohnungsnot auch zum Wohnungs- 
bau in allen Formen. Noch starker dehnte sich die Tief- 
bauverwaltung aus. Der Wegebau wurde zum moder- 
nen StraGenbau mit Asphalt-, Holz-, Teer-, Kaltasphalt- 
uberzug und anderen Arten der StraGendecke, bei der 
man wegen des Autoverkehrs mehr und mehr vom 
Schotterbau zur harten Oberflachenbefestigung uberging. 
Auf der Oberflache der StraGen wurde die Einlegung 
von Schienen fur die StraGenbahn und Schutzstreifen not
wendig. Die StraGenreinigung kam hinzu. Zur ober- 
irdischen Arbeit trat die Arbeit unter der Erde: Kanali- 
sation, Legung von Rohrleitungen und Kabeln fur Was- 
s®r< Gas, Starkstrom, Schwachstrom (Telegraphie und

Telephonie), ferner der Bau von unterirdischen Kanalen 
fur Rohrleitungen, Kabel und Fernheizung, kurz eine 
solche Menge unterirdischer Arbeiten, daG man schlieftlich 
zur Forderung unterirdischer Bebauungsplane kam. Zu 
dieser Erweiterung des Hoch- und Tiefbauamtes gesellten 
sich nun im Laufe des letzten Jahrhunderts technische Auf
gaben von auGerordentlicher Bedeutung und von aufter- 
ordentlichem Umfange. Es waren vor allem die sogen. 
Versorgungsbetriebe: Wasserwerke, Gaswerke, Elek-
trizitatswerke, StraGenbahn, neuerdings Autobusbetriebe, 
Schlachthófe, an manchen Orten auch Steinbruche, Ziege- 
leien, Hafenanlagen u. a. m.
Diese Erweiterung der technischen Verwaltungsgebiete 
fuhrte dazu, Stellen des Magistrats mit Technikern zu be- 
setzen. An die Spitze des Hochbauamts trat der Archi
tekt, an die Spitze des Tiefbauwesens der Bauingenieur. 
Diese Stellen der Stadtbaurate wurden auch vielfach 
hóher dotiert ais die ubrigen Ratsstellen. Zu technischen 
Burgermeistern kam es im allgemeinen nicht. Das Be
durfnis dazu ist indes unbestreitbar. Ohne sie ruht die 
sachliche Verantwortung allein auf den zwei Augen des 
jeweilig zustandigen Stadtbaurats; die Beratung im Rate 
und im Stadtverordnetenkollegium bedeutet im all
gemeinen keine technische Oberpriifung. Ein technischer 
Burgermeister, der uber samtliche technische Gebiete die 
Oberleitung hat, kann allein die Notwendigkeit der kon- 
kurrierenden Piane der mehreren Stadtbaurate gegenein- 
ander abwagen, kann Gutes, aber nicht Notwendiges 
ausscheiden, kann Lieblingsprojekte des beteiligten Res
sorts drosseln und durch seine Oberpriifung die not- 
wendigen Ersparnisse herbeifiihren.
In zweiter Linie handelt es sich darum, daG auch die 
nichttechnischen Verwaltungsgebiete in starkem Umfange 
mit technischen Aufgaben durchsetzt worden sind. Bei 
der Polizei hat man sich auf die Baupolizei, auf Bauplan- 
aufstellung (Stadterweiterung) mit V e rm e s s u n g s a m t,  

Wohnungspolizei und Wohnungspflege erweitert; die 
Regelung und gegebenenfalls der Betrieb der Miill- 
abfuhr und Grubenraumung mit Verwendung des Miills 
und der Fakalien trat dazu. Die Feuerpolizei hat sich 
zur Berufsfeuerwehr mit Autobetrieb, Gasschutz, Schaum- 
lóschverfahren ausgestaltet und in der feuerpolizeilichen 
Oberwachung der Warenhauser, Theater, Lichtspiel- 
theater, Oltanks usf. neue Aufgaben erhalten. In den
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stadtischen Gebauden ist man von der Ofenheizung zur 
Zentralheizung und Fernheizung ubergegangen; kunst- 
liche Luftung wird zunachst in der Schule vorgesehen. 
Der stadtische Marstall, den schon das Mittelalter kannte, 
ging vom Pferdebetrieb zum Autobetrieb uber. Der 
stadtische Autopark, nicht nur der des Marstalls, bedarf 
technischer Leitung fur den Ankauf, die Instandhaltung, 
die Aufsicht, uber Sparmafinahmen, Brennstoffverwen- 
dung. In den stadtischen Gebauden werden Fahrstuhle 
eingebaut, elektrische Uhren mit ihren besonderen Tucken 
beschafft, Heizfernanlagen errichtet und durch Quer- 
verbindungen andere Gebaude angeschlossen. In den 
Krankenhausern werden Róntgenapparate und dergl. an- 
geschafft, in ihnen und den Altersheimen moderne Koch- 
ófen benótigt. Die Erdbestattung erhalt ais neue 
Schwester die Feuerbestattung. Im Schulwesen werden 
Berufsschulen und Fachschulen — technische Lehranstalten
— errichtet. Die Gebaudeverwaltung, einschliefilich der 
der Wohnungen in stadtischen Gebauden, erfordert 
heute technische Verwaltung. Die Verwaltungen arbeiten 
heute in steigendem Mafie mit Buromaschinen, Hollerit- 
verfahren u. dergl. Die Berufsfeuerwehr mufi ihr Perso- 
nal in der Zeit, in der es nicht zur Lóscharbeit oder zu 
Ubungen ausruckt, mit technischen Arbeiten beschaftigen. 
Die Bader erfordern wegen Reinhaltung des Badewassers, 
wegen der Heizung und der Kurbader technische Hilfe. 
Vieles andere mehr. Diese „Technisierung der nichttechni- 
schen Verwaltungen" verlangt eine zentrale Behandlung.

Wie hat nun die Praxis den Bedurfnissen genugt? Ais Bei
spiel bietet sich mir Dresden. In Dresden hat man vor 
allem ein Maschinenamt errichtet, das unter dem Stadt- 
baurat steht, der ais Maschineningenieur die Oberleitung 
der Gas-, Wasser- und Elektrizitatswerke fuhrt. Die um- 
fassende Zustandigkeit des Maschinenamtes ergibt sich 
aus dem letzten Berichte: Prufung und Instandhaltung
der technischen Anlagen in den Geschaftsstellen, Schulen 
usw.; eine allgemeine Abteilung bearbeitet Alles, was 
nicht die Spezialabteilungen iiberwiesen erhalten; das 
technische Revisionsburo pruft die technischen Sicherungs- 
einrichtungen nach und trifft Sparmafinahmen durch Be- 
triebseinschrankung; die elektrische Abteilung behandelt 
Starkstrom, Schwachstrom und Elektromedizin, die warme- 
technische Abteilung die Heizanlagen und die Verteilung 
der Brennstoffe, die kaltetechnische Abteilung u. a. die 
Beschaffung von Laufkatzen und elektrischen Schlacht- 
winden fiir den Schlachthof usw.; die Abteilung Warme- 
wirtschaft uberwacht den Verbrauch der Brennstoffe, das 
Kohlenlager besorgt ihre Beschaffung. Das Maschinen
amt greift also in fast alle stadtischen Geschaftsstellen 
ein und ist ihnen damit gewissermafien ubergeordnet.

Daneben setzte man fur alle technischen Stellen technische 
Revisoren ein, die dauernd alles nachprufen sollten, eine 
Einrichtung, die ihren Zweck nicht voll erreichen konnte. 
Weiter mufite die Raumverteilung in den stadtischen Ge
bauden elastisch gestaltet werden, weil einerseits an ge- 
wissen Stellen das Raumbedurfnis sturmartig wuchs, be
sonders in den Kreisstellen des Wohlfahrtsamtes bei der 
steigenden Erwerbslosigkeit, und weil andererseits unter 
dem Drucke der Finanznot starkę Schrumpfungen ein- 
traten (Wohnungsamt, Hochbauamt, Tiefbauamt usw.); 
auch diese Aufgabe konnte nur zentral durch eine tech
nische Stelle, eine sogen. Raumstelle, durchgefuhrt wer
den, die unter der unmittelbaren Leitung des Ober- 
burgermeisters steht. Fur die Beschaffung und Behandlung 
der Buromaschinen wurde eine zentrale „Beratungsstelle 
fur Buromaschinen" eingerichtet, die indes der Finanznot 
zum Opfer fiel. Das Dresdener Bild wird mutatis mutan- 
dis fur andere Stadte sich wiederholen. Ich stehe nicht 
an, diese Regelung ais behelfsmafiig zu bezeichnen. Die

richtige Lósung ist naturlich die zentrale Behandlung durch 
einen technischen Burgermeister.
Damit ist das Bedurfnis des technischen Burgermeisters 
in doppelter Weise unterbaut: Durch die quantitative
und qualitative Ausdehnung der technischen Verwaltun- 
gen und durch die Technisierung der ubrigen Verwaltun- 
gen. Damit ist aber zugleich auch die erste Schwierigkeit 
gekennzeichnet. Der technische Burgermeister mufi die 
ganze Technik beherrschen. Das gilt naturlich nicht fur 
die Einzelheiten. Er kann und mufi sich selbstverstandlich 
dazu technische Hilfskrafte halten. Das darf aber nicht 
zu dem Zustande fuhren, den wir bei der kommunalen 
Aufsicht haben und beklagen, dafi namlich in den Mi- 
nisterien jungere, gewifi recht fahige, aber doch an Er- 
fahrung nicht reiche Herren sitzen, die infolge der Uber- 
lastung der leitenden Stellen die Planungen der er- 
fahrenen Kommunalpolitiker prufen und korrigieren. Der 
technische Burgermeister mufi also schon ein Mann mit 
grofiem Wissen und grofier Arbeitskraft sein. Das 
schóne W ort: „Wem der Herr ein Amt gibt, dem gibt er 
auch Verstand" ist gerade fur den technischen Burger
meister nicht verwendbar. Dabei darf der technische 
Burgermeister nicht den Ehrgeiz haben, seinem Spezial- 
fach (Architekt, Bauingenieur, Maschineningenieur) nach- 
zuleben, er mufi Techniker schlechthin sein. Das erfordert 
eine gewisse Resignation. Aber diese Resignation mufi 
jeder sich auferlegen, der eine leitende Stelle einnimmt-. 
auch der Jurist mufite es. Er mufi die Juristerei zuruck- 
drangen hinter die Verwaltungskunde. Ich habe das 
selbst erlebt, ais ich vom Anwalt und eingefleischten Zivil- 
juristen in die Burgermeisterstelle berufen wurde und 
jahrelang an mir arbeiten mufite, um das juristische Ele
ment zuruckzudrangen. Die Resignation mufi auch noch 
in anderer Hinsicht eintreten. Die leitende Stelle darf 
nicht lahmend auf die ihr unterstellten Ressorts einwirken. 
Auch hier darf ich ein eigenes Erlebnis widergeben. Ais 
ich mein Oberburgermeisteramt in Dresden antrat, sagte 
ich einem meiner juristischen Kollegen, ich wiinschte ihn 
móglichst wenig zu sehen. Das sollte bedeuten, dafi ich 
von ihm eine selbstandige und verantwortungsvolle A r
beit erwartete. Naturlich darf das nicht so aufgefafit 
werden, dafi die leitende Stelle sich der Verantwortung 
entzieht; im Gegenteil, sie mufi nach aufien immer die 
Verantwortung ubernehmen und die Verteidigung fuhren, 
auch wenn sie hinterher unter vier Augen gegenuber der 
verteidigten Stelle deutlich wird. Die Besorgnis, dafi die 
leitende Stelle zu sehr in die Einzelheiten hineinspricht, 
ist vielleicht gerade bei den nichtjuristischen Stellen be
sonders grofi. Ich habe es erlebt, dafi, ais w ir uber die 
Einrichtung des Gesundheitsamtes berieten, um an die 
Spitze naturlich einen Arzt zu stellen, und ais man dabei 
die Frage der Einbeziehung der bisher von einem Juristen 
sehr gut betreuten Krankenhausverwaltung in das Ge- 
sundheitsamt erórterten, die Krankenhausarzte zum Ent- 
setzen der Standesvertretung fiir  den Juristen votierten. 
Wenn ich schlagwortartig die Situation beleuchten darf, 
so móchte ich sagen, dafi sehr leicht gerade die Stadt- 
baurate die Feinde der Einrichtung einer technischen 
Burgermeisterstelle sein werden; sie bangen um den Ver- 
lust ihrer Souveranitat.
Der technische Burgermeister mufi ein ganzer Techniker 
sein, aber er darf nicht b lofi Techniker sein, er mufi 
Interesse fur die Gesamtverwaltung haben. Dieses Inter
esse fur die nichttechnischen Fragen stófit vielleicht 
gerade bei technisch gebildeten Herren auf gewisse 
Schwierigkeiten; charakteristisch war mir, ais ich im Orts- 
statut der Stadt Dresden, das bis zum Jahre 1924 galt, 
die Bestimmung fand, da fi der Oberburgermeister das 
Recht habe, die Stadtbaurate in den Gesamtrats- und
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Abteilungssitzungen auf ihren Wunsch von der Teil- 
nahme an der Beratung und Abstimmung uber Gegen- 
stande zu entbinden, die mit ihren Ressorts in keinem 
Zusammenhange stehen (abgesehen von gewissen all- 
gemeinen Fragen).
Der technische Burgermeister mufi sich auch ein gewisses 
Mafi juristischer Kenntnisse aneignen, namentlich um die 
grundlegenden Fragen der Verfassung und der Geschafts- 
ordnung und uberhaupt des formalen Geschaftsganges 
zu beherrschen; dazu mufi er sich juristische Hilfsarbeiter 
halten und sich ihrer bedienen.
Dafi endlich der technische Burgermeister nicht blofi 
Techniker, sondern auch Finanzmann, Kaufmann, Men- 
schenkenner und Kunstler in der Menschenbehandlung 
sein mufi, teilt er mit jedem Mann in einer leitenden

Stelle, ebenso dafi er — wie guter Stahl — harf, aber
nicht starr sein darf.
Die letzte Schwierigkeit ist naturlich die Tradition, dafi 
bisher die Techniker nicht oder selten zu Burgermeister- 
stellen berufen wurden. Eine solche Tradition ist nicht 
leicht zu uberwinden, auch bei den Stadtverordneten 
nicht; erfahrungsgemafi sind die Menschen, auch wenn 
sie sich politisch sehr radikal gebarden, im Grandę ge- 
nommen sełir stark konservativ.
Aber alle diese Schwierigkeiten sind durchaus nicht un- 
uberwindlich; man mufi sie nur sehen und kennen; vor 
allem mufi Derjenige sie sehen und kennen, der tech- 
nischer Burgermeister werden und mit Erfolg sein will. 
Im ubrigen ist, wie alles im Leben, und vor allem in der 
óffentl. Yerwaltung, die Hauptsache die Personenfrage.

STELLUNG UND AUFGABENKREIS DER LEITENDEN  
TECHNIKER IN DEN KOMMUNALVERW ALTUNGEN
Burgermeister Dr. H. Hamm, Giefien

Stellung und Aufgabenkreis der leitenden Techniker in 
den Kommunalverwaltungen hangen unmittelbar mit der 
F o r m der Selbstverwaltung zusammen, in dereń Rahmen 
der Techniker arbeitet. Da es in Deutschland uber ein 
Dutzend verschiedener Gemeindeordnungen gibt, die 
zum Teil erheblich voneinander abweichen, alle aber 
unmóglich in einem kurzeń Aufsatz betrachtet werden 
kónnen, so mussen w ir uns auf die kreisfreien Stadte (oder 
Stadte mit Stadteordnung) und hier wieder auf die wich- 
tigsten Gruppen beschranken.
Zunachst sind zu unterscheiden die S t a d t e  m i t Z w e i -  
k a m m e r s y s t e m ,  also mit Stadtrat (Magistrat) u n d  
Stadtverordnetenversammlung (Burgerausschufi) von den 
S t a d  t e n  m i t  E i n k a m m e r s y s t e m ,  also nur mit 
Stadtrat (Magistrat oder dergl. Bezeichnung). Fiir beide 
Gruppen sei zunachst die S t e l l u n g  und dann der 
A u f g a b e n k r e i s  der leitenden Techniker besprochen:

Beim Z w e i k a m m e r s y s t e m  interessiert nur die 
Stellung des leitenden Technikers im Stadtrat, weil er nur 
hier v o n  A m t s  w e g e n  vertreten sein kann. Der 
Stadtrat setzt sich zusammen aus besoldeten (Ober
burgermeister, Burgermeistern, Beigeordneten, Amts- 
vorstanden) und aus unbesoldeten, ehrenamtlichen Mit- 
gliedern. Die zustandige Stadteordnung bestimmt die 
Zahl der besoldeten und unbesoldeten Mitglieder. In 
einem Teil dieser Stadte sind die leitenden Techniker 
(Amtsvorstande) im Stadtrat uberhaupt nicht vertreten 
(z. B. in Baden). Sie kónnen dort Sitz und Stimme in 
den techn. Ausschussen und Deputationen haben. Eine 
genugende Vertretung der techn. Belange im Stadtrat 
findet nur dann statt, wenn z u f a l l i g  ein Burger
meister, Beigeordneter oder besoldeter Stadtrat Techniker 
ist, der dann gewóhnlich die Vorlagen auf den tech
nischen Gebieten zu vertreten hat. Diese Form der 
Stadteordnung schliefit also den techn. Amtsvorstand 
grundsatzlich aus und uberlafit es dem Zufall oder dem 
Parteibuch, ob die technischen Belange im Stadtrat ver- 
treten sind oder nicht. Im Normalfall mufi sich die Tech
nik zu ihrer Vertretung eines unter Umstanden herzlich 
schlechten Sprachrohres bedienen, das haufig einfach 
herplappert, was der technische, im Stadtrat nicht ver- 
tretene Amtsvorstand seinem nicht technisch vorgebildeten 
Dezernenten aufgesetzt hat. In einem grofien Teil der 
deutschen Stadte (z. B. Preufien) ist es ublich, aber nicht 
von der Stadteordnung zwingend vorgeschrieben, dafi

eine der besoldeten Stadtratsstellen einem techn. Amts- 
vorstand eingeraumt wird. Wenigstens hat die preufl. 
Regierung im Beschwerdefall die Auffassung vertreten, 
dafi mindestens ein sog. gehobener Stadtratsposten durch 
einen Techniker zu versehen sei. Gewóhnlich ist es der 
Amtsvorstand des Hoch- oder Tiefbaus, oder auch des 
Hoch- und Tiefbaus. So kónnen im Stadtrat ein oder 
mehrere techn. Dezernate entstehen. Diese technischen 
Dezernate im Stadtrat des Zweikammersystems bedeuten 
sicher fur den leitenden Techniker einen grofien Fort- 
schritt. Er kann seine Meinung mit technisch wissenschaft- 
lichem Rustzeug selbst verfechten und nimmt eine Stellung 
ein, die ihm gebuhrt.
Fiir die S t a d t e  m i t  E i n k a m m e r s y s t e m  sind im 
grofien und ganzen zwei Hauptgruppen von Stadte- 
ordnungen zu unterscheiden: Die mit sog. Burgermeister- 
verfasung (z. B. Rheinland und Hessen) und die mit einer 
der Magistratsverfassung ahnlichen Stadteordnung (z. B. 
Bayern). Bei der B i 3 r g e r m e i s t e r v e r f a s s u n g  steht 
an der Spitze der Verwaltung der Oberburgermeister mit 
einem oder mehreren Burgermeistern und Beigeordneten, 
die in einzelnen Gebieten im Stadtrat Sitz und Stimme, 
in andern nur Sitz und keine Stimme haben und falls sie 
stimmberechtigt sind, entweder an die Weisungen des 
Oberburgermeisters gebunden sind oder selbstandig ab- 
stimmen kónnen. Die techn. Amtsvorstande kónnen dann 
entweder Stadtrate oder Beigeordnete mit den eben an- 
gedeuteten Befugnissen, also Mitglieder des Stadtrates, 
sein, oder sie sind eben nur Amtsvorstande und haben 
weder Sitz noch Stimme im Stadtrat.
In p r e u fi. G e b i e t e n  d e s  R h e i n I a n d e s ist ein 
Oberburgermeister und ein erster Burgermeister mit 
mehreren besoldeten Beigeordneten vorhanden. Ihre Zahl 
ist in der Stadtverfassung festgelegt. Eine Vorschrift uber 
die Aus- und Vor'bildung der Beigeordneten besteht nicht. 
Die Stadteordnung schreibt auch keineswegs zwingend 
vor, dafi die techn. Belange durch einen techn. vor- 
gebildeten Beigeordneten im Stadtrat gewahrt werden 
mussen. Es ist lediglich u b l i c h ,  dafi die wichtigsten 
Amter (Hoch- und Tiefbau) durch einen techn. Beigeord
neten im Magistrat vertreten werden. Eine Grofistadt im 
Rheinland glaubt heute noch auch von diesem Brauch ab- 
sehen zu mussen.
In H e s s e n  sind in den Stadten mit Stadteordnung die 
AmtsYorstande der techn. Amter nicht Mitglieder des
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Stadtrates, sie haben nur Sitz, aber keine Stimme in Aus- 
schussen und Deputationen, was im naturgemafien Zu- 
sammenhang mit dem Einkammersystem steht. Dagegen 
ist es ublich, dafi ein techn. Burgermeister (Beigeordneter) 
in der Verwaltung tatig ist und ihm die techn. Amter und 
Betriebe unterstellt sind. Da die Burgermeister (Beigeord- 
neten) in Hessen im Stadtrat Sitz und Stimme haben, bei 
der Abstimmung auch nicht an Weisungen des Ober- 
burgermeisters gebunden sind, so hat die Technik ihre ge
buhrende Vertretung im Stadtrat. Eine in der Stadte- 
ordnung niedergelegte zwingende Vorschrift, dafi einer 
der Burgermeister (Beigeordneten) Techniker sein mufi und 
die techn. Amter und Werke zu vertreten hat, besteht auch 
in Hessen nicht. Es ist also durchaus móglich, dafi die 
techn. Amtsvorstande einen Nichttechniker ais Dezer- 
nenten uber sich haben.

l n d e r M a g i s t r a t s v e r f a s s u n g m i t E i n k a m m e r -  
s y s t e m (z. B. in Bayern) haben die Amtsvorstande, somit 
auch die technischen, Sitz im Stadtrat. Stimmberechtigt 
sind sie aber nur in einer Angelegenheit des eigenen 
Amtsbereiches. Die Einrichtung des techn. Burgermeisters 
ist in Bayern dem Zufall uberlassen, sie kann nur vor- 
kommen, wenn zufallig einmal der Techniker zum Burger
meister gewahlt werden sollte. Ein derartiger Fali ist in 
Bayern zur Zeit nicht bekannt. Die bayerische Regelung 
ist demnach fur den leitenden Techniker nicht befriedigend, 
denn es steht ihm nicht zu, bei a 11 e n Vorlagen ent- 
scheidend im Stadtrat mitzustimmen.

Bei der Untersuchung uber den A u f g a b e n k r e i s  der 
leitenden Techniker in der Stadtverwaltung ist zunachst 
festzustellen, welche technischen Gebiete allgemein un- 
bestritten in der Hand der techn. Amtsvorstande, welche 
umstritten, und dann, inwieweit die Aufgabenkreise durch 
den Techniker im Stadtrat vertreten sind. Naturlich kann 
auch hier nicht auf Einzelheiten eingegangen, sondern die 
Materie nur in grofien Umrissen behandelt werden. Nicht 
umstrittene Gebiete sind: Hoch- und Tiefbau, Stadt- 
erweiterung, Kanalisation, Vermessungswesen, Strafien- 
reinigung, Mullabfuhr, Maschinenwesen, Grunanlagen, 
Friedhófe, Feuerwehr und die Stadt. Werke. Umstrittene 
Gebiete sind: Gelandeverkehr, Baufinanzierung, Woh- 
nungswesen, Liegenschaftsverwaltung, Hypotheken und 
Grundbuchangelegenheiten und vor allem Baupolizei. Die 
B a u p o l i z e i  wird — sofern sie uberhaupt von der 
Gemeindeverwaltung und nicht von der Regierung selbst 
ausgeubt wird — meist von einem Juristen versehen, eine 
recht ungeschickte Regelung, weil die techn. Seite der Bau
polizei die juristische sicher zu 80 vH uberwiegt. Was an 
juristischen Kenntnissen nótig ist, kann sich der Techniker 
ohne weiteres aneignen, zumal ganz wichtige juristische 
Entscheidungen selten zu fallen sind. Kommen solche Falle 
vor, so kónnen sie von der juristischen Abteilung der 
Stadtverwaltung bearbeitet werden. Ahnlich steht es mit 
dem G e l a n d e v e r k e h r .  In grófieren Stadten ist das 
Grundstucksamt (von ihm wird gewóhnlich der Gelande- 
verkehr ausgeubt) heute schon ein beliebter Posten von 
Diplomvolkswirten, auch von Juristen, leider auch von 
Parteipolitikern, in der vollkommenen Verkennung der Tat- 
sache, dafi Gelandeverkehr und Gelandeerschliefiung, 
wenn man uberhaupt von Stadtebau reden darf, unbe- 
dingt in e i n e ,  und zwar in die technische Hand, die den 
Stadtebau mitbearbeitet, gehóren. Es hat also schon der 
reine Aufgabenkreis, der dem Techniker zukommen sollte, 
unsachliche Lucken. Noch mehr tritt der Mangel einer Ver- 
tretung des technischen Arbeitskreises im Stadtrat durch 
einen Techniker in die Erscheinung, wie schon die Aus- 
fuhrungen uber die Stellung der leitenden Techniker in 
der Kommunalverwaltung bewiesen haben durften. Es 
steht fest, dafi es eine rein zufallige, nirgends durch eine

Stadteordnung bestimmte Regelung ist, wenn der Auf
gabenkreis des Technikers seine Vertretung an ent- 
scheidender Stelle — ais Stadtrat, Beigeordneter oder 
Burgermeister — findet, ein Zustand, der an der Tatsache 
gemessen, dafi die Technik im Etat der Stadte mit die 
bedeutendste Rolle spielt, auf die Dauer unertraglich ist. 
Schuld an diesen Zustanden ist in erster Linie der 
Techniker selbst. Es ist kein Geheimnis, dafi viele leiten
den Techniker gar keinen W ert darauf legen, in der 
„Quasselbude", wie sie den Stadtrat gerne nennen, ver- 
treten zu sein und ihre kostbare Zeit nicht mit „unfrucht- 
baren Debatten" totzuschlagen, sondern nur „produktive 
Arbeit" leisten wollen. So denkende Techniker brauchen 
sich dann aber nicht zu wundern, wenn sie sich selbst 
ausschalten, sich entbehrlich machen und gerade durch ihr 
Verhalten im Juristen die ohnehin vorhandene Auffassung 
bestarken, dafi die Beteiligung des Technikers an ent- 
scheidender Stelle durchaus uberflussig sei.

Stellung und Aufgabenkreis des Technikers scheinen, nach 
den Erfahrungen in den verschiedenen Verwaltungen, am 
besten in der Form der Hessischen Gemeindeordnung ge- 
wahrt zu sein, und zwar sowohl, was das óffentliche AlI- 
gemeininteresse ais auch das Ansehen des Technikers an- 
langt. Zunachst verspricht das Einkammersystem die 
schnellste Behandlung aller Fragen, sie brauchen nicht in 
zwei Kórperschaften durchberaten zu werden. Durch die 
Einrichtung des technischen Burgermeisters, die allerdings 
zwingend durch die Stadteordnung festgelegt werden 
mufite, kónnen alle irgendwie in Verbindung stehenden 
technischen Amter einheitlich zusammengefafit werden 
und dadurch eine durch keine Ressortpolitik geschwachte 
Vertretung und Anerkennung finden. Leider ist der 
Ressortpartikularismus auch bei uns Technikern vorhanden. 
Davon darf ruhig einmal gesprochen werden. Nichts 
schadet aber dem Ansehen der Techniker in den 
Kommunen mehr ais Ressortpartikularismus, uber den sich 
die Andern lustig machen, und krankhafter, womóglich 
noch mit marktschreierischer Reklame arbeitender Ehrgeiz 
einzelner Amtsvorstande. Beispiele dafur sind uns doch 
allen bekannt. Die sicherste Gewahr gegen solche Aus- 
wuchse ist die aufsichtfuhrende und einigende Hand eines 
techn. Burgermeisters, dessen Einrichtung sich z. B. in 
Hessen so sehr bewahrt hat, dafi man sie.. obwohl die 
Stadteordnung sie nicht zwingend vorschreibt, seit vie!en 
Jahren beibehalten hat.

Es wird dem oft entgegengehalten, dafi es in Grofistadten, 
in denen die obengenannten Nachteile am scharfsten 
hervortreten, einem techn. Burgermeister schlechthin un- 
móglich sei, bei der Fulle der Aufgaben in den einzelnen 
techn. Amtern oder Dezernaten, die Aufsicht in einer Hand 
zu vereinigen. Einfach ist es sicher nicht, weil dazu eine 
weise Selbstbeschrankung und Seibstlosigkeit gehórt, die 
nicht mehr dicke Lorbeeren an grofien Bauaufgaben ver- 
dienen lafit. Der techn. Burgermeister mufi sich von Einzel
heiten fernhalten und darf nur die grofie Linie angeben, 
nach der gearbeitet werden mufi, und den einzelnen 
Amtern das zugehórige Kraftmafi zumessen, damit die 
von der allgemeinen Kommunalpolitik gewunschte Resul- 
tierende entstehen kann. Derartige Burgermeister kónnen 
gefunden werden, wenn sie nicht nach parteipolitischen 
Gesichtspunkten, sondern nach ihrer Befahigung ad hoc 
ausgewahlt werden. Dann haben aber auch die Tech
niker die ihnen gebuhrende Stellung im Stadtrat. Auf
gabe der leitenden Techniker mufi es sein, durchzusetzen, 
dafi die ihnen gebuhrende Stellung nicht von irgend- 
welchen ortsublichen Gewohnheiten abhangig ist, son
dern in den Stadteordnungen zwingend festgelegt wird, 
entsprechend der hohen Bedeutung der Technik furs 
Allgemeinwohl und die Finanzen der Stadte.
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Die jetzige Krise wurde dem Baugewerbe nicht so ver 
hangnisvoll geworden sein, wenn man sich beizeiten der 
veranderten Wirtschaftslage angepafit hatte. Alle M afi
nahmen, die von der Reichsregierung zur Rettung 
des Baugewerbes in die Wege geleitet wurden, hatten 
eine nachhaltigere Wirkung erzielt, wenn das Bau
gewerbe der Zeit Rechnung getragen hatte. Daher er
scheint es wesentlich, das veranderte Gesicht des Bau- 
marktes eindeutig aufzuzeigen.

A nteil des W ohnungsbaues
Der Wohnungsbau ist seit 1930 ganz erheblich zuruck- 
gegangen und hat gegenuber den Voriahren in diesem 
Jahre einen stark veranderten Charakter erhalten. In- 
folge der Einkommenschrumpfung, Fortfail der óffent- 
lichen Bezuschussung und Versiegen des Kapitalmarktes 
wurde die Errichtung grofier Hauserblocks nicht nur un- 
rentabel, sondern vielfach verlustbringend, das beweisen 
die Angaben der gemeinnutzigen Baugesellschaften uber 
den hohen Prozentsatz ihrer Mietruckstande und ihrer 
leeren Wohnungen. Nur einige Zahlen uber den dies- 
jahrigen Wohnungsbau in den Grofi- und Mittelstadten 
Deutschlands:

1930 1931 1932
Bauerlaubnisse . . . . . . . 125 797 57 824 39 611
B a u b e g in n e ................ . . . 125452 50130 36 405
Bauyollendungen . . . . . . 161 961 119 876 53 405

A nteil d e r K leinhduser
Bei den erstellten Wohnungen waren die Kleinhauser 
vorherrschend. Von 100 errichteten Wohngebauden 
waren

1930 1931 1932
E in fa m ilie n h au se r.................... 27 26 64
K le in h au se r...............................  37 41 74

Die Folgę davon war, dafi der Bau von Eigenheimen
ohne Beanspruchung des freien Kapitalmarktes finanziert 
werden konnte und dafi durch den Fortfail der Bezu
schussung des Wohnungsbaues mit óffentlichen Mitteln der 
p r i v a t e  B a u h e r r  gegenuber dem gemeinnutzigen 
in den Vordergrund trat. Der Anteil der gemeinnutzigen 
Baugesellschaften sank von 60 v. H. im Jahre 1931 auf
44,5 v. H., wahrend der Anteil der privaten Auftraggeber 
sich von 34 v. H. im Jahre 1931 auf 45 v. H. erhóhte. Die 
óffentlichen Kórperschaften erbauten 11 v. H. der W oh
nungen gegenuber 6 v. H. im Jahr 1931.

A nteil d e r U m bauten
Nicht nur der Eigenheimbau, auch der Umbau gibt dem 
Baujahr 1932 sein Geprage. Durch Umbau wurden 1932 
insgesamt 12 900 Wohnungen, a ls o  e t w a  25 v. H. 
d e s  g e s a m t e n  W o h n u n g s z u g a n g e s ,  ge
schaffen, wahrend es in der gleichen Zeit des Vorjahres 
nur 4 v. H. waren; mithin hat der Umbau 1932 den grófiten 
Umfang seit der Wahrungsstabilisierung angenommen.

A rt d e r F inanzierung
Die Finanzierung des Wohnungsbaues im Jahre 1932 
wurde, wie schon erwahnt, zum grofien Teil aus Eigen- 
mitteln der privaten Bauherrn bestritten. Die Boden- 
kreditinstitute und die Sparkassen sind ais Kreditgeber 
fast vollkommen ausgefallen. Nur private und óffent- 
liche Versicherungstrager haben Hypotheken auf Woh- 
nungsbauten gewahrt. Dagegen haben sich ais Finan- 
zierungsquelle mehr und mehr die Bausparkassen ein- 
geschaltet. Man schatzt die Zuteilung von Bauspar- 
darlehen fiir das Jahr 1932 auf 50 Mili. RM. Aufierdem 
standen 50 Mili. RM aus Hauszinssteuerhypotheken zur 
Verfugung, 120—150 Mili. RM diirften die Mittel der 
óffentlichen Hand einschliefilich der bereits in diesem

Jahr aus Reichsmitteln bewilligten Gelder fiir die vor- 
stadtische Kleinsiedlung betragen. Insgesamt d i i r f t e n  
1932 h ó c h s t e n s  600 M i l l i o n e n  RM i n v e s t i e r t  
w o r d e n  s e i n ,  a l s o  e r h e b l i c h  w e n i g e r  a i s  
d i e  H a l f t e  d e s  V o r | a h r e s .  Hiervon machen die 
erfafibaren Anstaltshypotheken, Bauspargelder und 
óffentliche Mittel zusammen 300—400 Mili. RM aus; 
d e m n a c h  e n t f a l l e n  m i n d e s t e n s  e i n  D r i t -  
t e l  e v t l .  d i e  H a l f t e  d e r  g e s a m t e n  A u f -  
w e n d u n g e n  i m W o h n u n g s b a u  1932 a u f 
E i g e n m i t t e l  d e r  B a u h e r r e n  u n d  P r i v a t -  
h y p o t h e k e n .

H ausinstandsetzung
Besondere Bedeutung kommt in diesem Jahr den 
Hausinstandsetzungen zu. Die vom Reich ais verlorene 
Zuschusse fur Wohnungsumbauten und Hausinstand
setzungen zur Verfugung gestellten 50 Mili. RM, fur die 
der Hausbesitz in kurzer Zeit rund 250 Mili. RM an Auf- 
tragen vergeben konnte, sind restlos verbraucht. Be- 
kanntlich sind kurzlich aufierhalb des Arbeitsbeschaffungs- 
programms noch weitere 50 Mili. RM Reichszuschusse fiir 
Hausreparaturen bewilligt worden. Die ersten 50 Mili. 
RM bzw. 250 Mili. RM fur Hausinstandsetzungen machen 
von den Gesamtinvestitionen im Wohnungsbau 1932 rund 
40 v. H. aus.

Zusam m enfassung
Welchen Einflufi hat bisher das Wirtschaftsprogramm der 
Reichsregierung auf die Bauwirtschaft ausgeubt? So- 
weit sich feststellen lafit, haben die Mafinahmen der 
Regierung dem Baugewerbe nur zu einem geringen Teil 
Nutzen gebracht, da, abgesehen von den soeben er
wahnten Erneuerungsarbeiten, die mittleren und kleineren 
Betriebe des Baugewerbes noch wenig mit Auftragen 
bedacht worden sind. Sehr zweifelhaft ist̂  ob die Aus- 
gabe von S t e u e r a n r e c h n u n g s s c h e i n e n  sich 
auch auf die gewerbliche Bautatigkeit belebend aus- 
wirkt. Bisher diirften diese vorwieqend zur Beschaffung 
von Maschinen, Ersatzteilen u. dgl. und nur zum ge- 
ringsten Teil zu Erweiterungs- und Erneuerungsarbeiten 
verwandt werden. Im ubrigen wird es darauf ankommen, 
ob es dem Bauherrn gelingt, die Vorteile der Steuer- 
anrechnungsscheine in seine Kostenanschlage einzu- 
beziehen und durch giinstigere Angebote einen Anreiz 
zur Auftragserteilung der Baulustigen zu bieten.
D a s  b i s h e r i g e  E r g e b n i s  d e r  B a u t a t i g k e i t  
1932 is t  s o m i t :
Von 100 Neuwohnungen entfielen auf

1930 1931 1932
Kleinwohnungen . . . 49,4 57,0 53,7
M itte lw ohnungen . . . . 48,2 41,1 42,5
G rofiw ohnungen . . . . . .  2,4 1,9 3,8
Eine weitere Folgę des starken Riickgangs an Grofihaus- 
bauten und des gleichzeitigen Vordringens des Eigen- 
heim- und Siedlungsbaus war, dafi die durchschnittliche 
Grofie der neuerrichteten Gebaude erheblich sank. 
Wahrend 1930 und 1931 noch gegen 5 Wohnungen im 
Durchschnitt auf 1 Wohngebaude entfielen, enthielten die 
in der ersten Jahreshalfte 1932 errichteten Gebaude 3,6, 
in der zweiten Halfte nur 2,1 und im vierten Vierteljahr 
sogar nur 1,7 Wohnungen. Insgesamt sind 1932 in den 
Grofi- und Mittelstadten nur 53 400 Wohnungen erstellt 
worden (55 v. H. weniger ais im Vorjahr). An unvoll- 
endeten Bauten diirften etwa 30 000 aus 1932 mit iiber- 
nommen worden sein. W. Brachvogel, Berlin

*) V g l. „W irts c h a ft u n d  S ta tis tik " , H e ft3 , 1933, „D ie  B a u t a t i g k e i t  in  den 
G roft- und M itte ls tad ten  im Jahre 1932".
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